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Zu dea nicht so gar seltt iKMi Moiiiuiienten, welche, schon frülier

lK»kannt gemacht, in unverdieutf Vergessenheit gerathen sind, gehört

das nicht allein wegen der verhältnissmässigen Schönheit der künst-

lerischen Augföiirung eines TheÜs seiner Bildwerke, sondern audi

weg;en der grossen Seltenlieit von Exemplaren derselben Gattung, so-

wie endlich wpgen der EigenthümliciLkeit der bildlichen Barstellungen

sehr beachtwwerthe eUtenbeineme Diptyclkon, das» einstmals im Besitz

des Gardinais Qnirini, jetzt seit langer Zeit in Bresda Itefindlioli

Yon jenem im Jalire 1742 in einer eigenen Sclirift, einer Epislola ad

doctissimiim et clarissimnm vimm Gbradium de Boce, perpetuum se-

cretarinm gallicae regiae academiae inscriptioniun et Iwnanun litera-

rum, zuerst beksmit gemacht ist.

Der hohe Rang des Besitzers und Herausgebers und die vielfa-

ilien Verbiuduiigeii , in welchen er stand, bewirkten im Vereine mit

dem Interesse, welches das Müuument selbst erregte, dass fast alle

nur irgend bedeutenden Antiijnar'* Italiens. Fmnkreichs und Deutsch-

lands sich mit diesem beschält igten, in der Weise, dass es länger

als ein Decemiium unter allen Ueberbleibseln aus dem Alterthume

dasjenige war, um welches sieh die gelehrte Welt am meisten beküm-

merte'). Aber tch den vielen likklänuigen der Bildwecke, die mir

Ueber die frühere Uetchichte tler EH'enbemtäfeicUen. welche einstmals einen

nooh erlAllollterflli Besitzer hatten als deu erwähnten Cardinal, nämlich den Cardinal

Ptotra Btrbo, iiMh]ierjg«Q Fapat Fkml, vergleieke num Gori*t Symbokw litenuriM, YoL
VI, Florentiae CIq. Iq. CC. LI, p. 23 fll. Nach Gori's Thesaurus^ veterum diptychorum,

t. I, p. 132, schenkte sie der Cardinal Quirini der vaticaiiischen Bibliothek, deren Vor-

sUnd er bekanntlich war; doch erhellt aus der Lettera seconda di Giuseppe BartoU
'tntonio al libfo, ehe vnik per titolo La vera spicgazioiM del dittioo QoirüuMio, Abiohn.
Xm, dMi ne «dhon im Jtlu-e 1748 in di« InbUoteoft Qnirniiai» sn Brem gtikovpuea

waren, nnd zwar nach Alex. Sala TUustrazione di monnmenti ant. di spettanza della

municip. bibliot. Queriniana di Brescia, Milano MIK'CCXLITI
, p. 26, als Vermuchtnisa

jtMt OudiliaU, der auch Biucboi vuu Bresvia war. Hier wird das Paar vuu Tafelcheu

nodi jetst aut d«m Kameii vdittioo (Jtni'jiituio« beniebiMt
^) Einen Indioe onmologioo d«lle OOM finora scritte sopra U dtttioo Qmriniano e

i sunt illastratori , eccetto pochissime e nnn veduto dair Autore e non credute ^ual-
meate meritevoU di ricordanza, findet man in den Lettere apologetiobe di Giusepp«
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bis zum Jalure 1851 bekannt geworden waren, als ich in Sclmeide-

win*s Philologus Jahrg. VI, H.2, S. 333 fg., die interessanten Relief-

darstellungen einer neuen ünt<*rsiRliimg unterzosj, tulft, uacli iiit'in(!iii

Urtheile, rürksichtlich des einen (Fig. I.) Iceinr das'VV'alire; für das

andere ist freilicli fin»: bei «gebracht . die sicli zur Noth hören lassen

kann, ohne dass jedüch diese Deutung melir scliieue als eine aufs

Gerathewohl hingeworfene Vermuthung und zu irgend welcher Wahr«

scheinlichkeit erhoben wäre. Von den später zu meiner Kunde ge-

langtem DeutunfTsversnchen f^timmt einer mit meiner schon damals

ttber Fig. I dargelegten Ansicht in der Hauptsache durchaus Itberein,

w&hrend die übrigen ohne allen Zweifel unzulässig sind

Auch meine damaligen Bemühungen Iconnien, trottdem dass de

— wenn ich mich nicht täusche — das leisteten, was nach den ge-

gebenen Mitteln möglich war, doch über einzelne Punkte nicht die

erwünschte Tollständige Aufklärung geben. Die mir zugänglichen

Abbildungen des Diptychons waren sehr unzuverlässig Da ich nun
""""""""""

\

Birtoli M^rft «lomi noreUieri, • gionmlicii lAtterarj, sopra lo ttadio dilk aiitiekitiit •

•opr» altri ftifornenti miditi, al ooeaakme del dittioo Qniriniano e del prognunm«, se-

paratamente in varj tempi pubblicate, od ora insierae rnccoltf, Torino (1753). Veiyl.

auch (Sebttstinno Ponnti) De' «littitn degli auiiclii proftuii , e aagri, libri III, Lucca

CIq. Iq. CC. Llii, p- ^1 11., Äum. 6. Die kUte jeiteu Zt'iten angehörende ausführli-

oiliere Bespreehung der Elfenibeitttifelcheii ist, lo Tiel mir bekannt, die in to. Bnpt

Puserii In monumenta «acra ebarnea a cl. Antou. Franse. Gorio ad quartam (thesaur.

et. diptj'f Ii.) partum r««!prvnta PTpoHiHom s. Florent. A. CIq. Iq. CC. LIX, p. 47 fll.

3) Die Versuche rühren her von öaia (dessen in Anm. 1 erwähnte ächril't ich un-

erem mit der ItaL QMchichte nnd Literatnr ao «dir vertnuiteii Aaiaaior Th. Wfliten-

feld vardanke) und von Polazky Catalogu« vi tbe Fejervary ivoriea, in ibe Hm.
oi J. Mayer, preceded by an essay on ant. ivorieH . Liverpool MDCCCLVI, p. 26. Salm

bezieht beide ReliefdartteUnngen auf Helena und Paris. Ueber Pulszky's Deutungen un-

ten Anm. 9 und Id.

4) Dieae sind 1) die dnreb den Cardinal Qnirim aelbit heranagegtebene, 2) die auf

der Vignette am Schlüsse von (Hna. Barloli's Lettcra seoonda; 3) die bei Fassen a. a.

O. , tab. XVII. Nr. 2 ist olTünbar nur rinf vf»rk!einprte Coiui' vnii Xr. 1. Xr. 3 deicht

von ur. 1 in mnnchtiu Punkten ab, so dass man annehmen musti, sie %&i nach emer

nenen Zeichnung gemacht Is^un schreibt aber Pasaeri a. a. 0, p. 48: >Qttin etiau •

oensn antiqoionim expongimna praeaentei tabolaa, quaa ei oolor adhno floridoS) ei

splepdor eboris, pariterquc aaperitas operis seculis lotig-e iuferioribus adscribunt. Haec

omnfti, ut audio, diligentissime examine prosecutu» t-st Burtholus , qui hoc praeseiiti

Bchemate, iiuoU producimus, minime contentus, prototypon coram visitavit, ac multo

radina esse, ac penitna barbaro stik» exsciaum pnblieavit.« Und »hoc praeaou aohenac

kann, wie ein jedw sagen wird, der die Icttere apologetiche vonBartoIi gelesen hat, niohta

anderes sein als die vomCarrlinal Quii iui lierausgegebene Abbildung. Wahrscheinlich ver-

hält .sicli die hache folgeiidcnnassi-n : i'usseri wolltp, als er jcii<' Wdvto schrieb. die«e

Ahhüduug wiederholen lattseu; es wurde aber nachher eine audere gegeben, weil die
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durch die freundliche Vermittelung F. Odorici s ftlr unser archäolop^.

lustitui gute Photographien erhalten habe, so erachte u h es der Muhe

Quiriui'sche miader genau war, und zwar, wie wir vermuihcu, uach ciuem Gypsab»

gaiM d«r Blfenbemtftfelobeii, deren ee schon im Jahxe 1748 melurere gab {rg\. Berto-

IV* Lett. nee, Abschn. XIIl), wenn nicht gar uach der neuen Zeichnung nach dem
Oripinalc, welche sich BarttjH im Jahre 1751 vcrachaffi (vgl. Lettera decitna. vom

I4ten AprU 1762, Abachn. Y). Daw die Abbildung iu dem Passeh'achen Werke in

manchen Pvnkteu genauer ist ala die von Qoirini herausgegebene , erhellt mt dem Be-

richte, welchen Bartoli in der Lett. dec. (all' Kccellenza del signor Giov. Elmo, Pro-

curator di S. Mareo) Abschn. III, über das YcrhältnisB der Darstellungen auf dem Ori-

ginale 7M dieser Alihaiullung gegeben hat. Ich glaube denjenigen, welche sich über

das auf dem Originale Dargestellte genauer unterrichten wollen, einen Dienst zn er-

«eiBen,.wemi ich die betreflienden Worte hier wiederholen lame: »Nella (Sttk di Bree«

cia« dove ora e, oonfrontai roriginate oon qnol dkegno, che se n' era gifc divn^ato in

istampa per tutta Europa: h allora si. ch'io ringraziai caldamentp in mio cuore V. E.

er avenneno faito differire a un' altra volta la spif^azione: tantc, e tanto notabili

divanitlk t! ooperai. Qnan^ al dottiseimo Porporato renne in mente 9 nobi] peneiaro

d*crdinare, che «i delineaeiero, ed incidessero in rame Ic due tavulette antadie d*avo-

rio, per indi darle in luce, e proporlc all' esanic degli Eruditi; iion fu ccrtamente con

quel dispfnin f fjofriüta , com' ern dovcre, l'ottinia sua intcnzione. Imperciocche lasciando

di dire, che le quatlro arnte del Cardinal Pietro Barbo fatte di vario metallo moder-

nameate, nel diaegno wm hanno fl cappello eo' fioodii CardinaU^j, che Tedeii ntdl*

onginale; k cosa rilevantissima l'osservarc, che le tavolette aniicho d'avorio neu «on

quadrate. La copia le mostra tali
,
perche nel lato superioro fu ronftiso l'antieo avorio

ool moderno omameuio di metallo: il quäle cosi doveasi interameuto ommettere da

qneUa banda, oome dall* altre a ragione fa tralaadato. In oltre le dne tavolette aono

Inng^ egnahiMnte, a ü dis^uo ei rapj^ienta la »ccunda alquanto ptü corta. Han-

cano nellft stampa i se^ni de' buchi de' ganghcri uiTatto visibili in amendue i pezzi

d'avorio: c d' altra parte päi non trovasi nel sccondo d'es-?! il picdcstallo. sopra cui

quella fa posaro i picdt delT uomo. Alcuna delle quali cose unita a parecchib le^aure,

ehe in amendtte i pieni, e maasime nel primo, aono; ei fanno vie nuggior fede della

km ndnbitabüe antichitä. Che dirö dell' Arehitettnra divcrsificata moUiaainio nel di*

sc^o non solo per la pinnta di ci«"). che non e ne avorio. n«' antico; mn per la forma

delle incanalature spirali nulle colonnc tutte, e spezialuientc nella sinietrai e per la

»tmtlara delle basi, de' oapitelli, dell* arco, e ddla conioe? Kon sia ohi ereda aaaai

differente dal gusto dell* Ardtüettnra qaello delle Figure. Chi potrL mai oonaiderando

nell' origiiialt' la fismiomia , r- l'aria ili'l vif^o di cia«!ciiiia delle quattro piu grandi. crc-

dore, che bicno Ic inedcsiinc dipiiiteci dalla coiiiaV .S»)nzachc l'nonin i^nuuln della ]iri-

nia tavoltilta e diveräo iiciT allezza, ne' culzari, e in parte nell' aäta. In ollre il di-

•egno non et fa vedere i aegni di acriitura, che eono ehiariaaimi nel libro, cni tiene

in mano; 0 [oosa importantiwima) ci naacoode la piccola fascia, che il capo gli cinge.

F'ino il cane non c situnto i-n parte comp convif*nfäi. La domia jkiI hlH' avorio oltrr

air aver la tunica piü tnodestameate chiusa d'intornu al petto, ha le braccia dal gu-

mito in gia non gia nude, come nella atampa, nia coperte di maoiche, e 'I pii aini-

ttro molto pi4 Iiingo. Amendue. i piedi del fandnllo, ed ainendne l*^e aono i» aito

diverso. e qualche variazionn v' n nella face ancora, c ncU' arco. Eziandio nel di-

aegno della aooonda tavoletta vedrai raltro fanciiilln cnn nn de' piedi mal collocato;

e tanto nell' una, quanto nell' altra scui'gcrai, ch' eutrainbi hanno il viso, c il guardo

rifolti non a quel Inpgo, ob' eqprime Tavorio. BGrando qneato trorerai, che Pnomo
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Werth, auf diese and einige anderswoher genommene Notizen presttitzt,

meine früheren Darlegungen zu vervollständigen nnd neue hinzuzufügeik

Ich gebe zuvörderst eine niöglirlist ^fiiauc BrschreiLung des

Dargestellten und dann die Erklärtuig , welche ich fiir die richtige

halte.

Auf jedem der beiden nach Sala 0,250 Millimeter liohen und

0,147 Millimi^fpr breiten Täfelchen ist in architektonischer Umgebung
ein stehender Mann mit einem zu seiner Linken stehenden Weibe
gruppirt, alle meist en face dargestellt.

Das eine Täfelchen (Fig. I) zeigt einen schlanken Jüngling , der

1)is auf ein nur einem kleinen Theile nach auf der linken Achsel

sichtbares, also meist nach hinten hinabfeUendes, Gewand nackt ist

und an den FOssen kurze Jagdstiefeln hat, welche die Zehen sichtbar

werden lassen. Ueber seine Brust läuft von der rechten Achsel her
* ein Schwertriemen •'), und im linken, schhiff herabhängenden Arme

halt er eine auf den Boden aufgestütste Lanze. Der linke Oberarm

liegt am Körper an, der linke Unterann aber ist emporgerichtet : in

der Hand sieht man ein aufgeschlagenes Diptychon. Der .luiiuliug

schaut, den Kopf etwas nach links neigend, entweder noch auf dieses,

oder, nachdenklu Ii oder betrübt, vor sich hin, nachdem er eben m
der Schrift gelesen hat. Hinter iinn am Boden ein Hund, der, indem

er den linken Vorderfuss gehoben hat, wie um das linke Bein des

Weibes damit zu berühren, mit geöffneter Schnauze nach dem Weibe
in die Höhe blickt. Die meisten Attribute deuten in Verbindung mit

MUa seconda ha pileo di f^fvra iBOlto disaimile, c capelli assai scarmig^liaii : che Rull*

omero desiro tienc certo arnese poco differcntc da (luello cui nel modcsimo posto ha

)a äua viuuia: c cha sopra la tunica porta alira veate (dies auch auf der Abbildung

bei Quirini). Non parlo dell' asta, cVh roita in parte n«!!' originale ; ne delV mnAoim,

. ebe nella oopia maaoa allo M»do. Ha taute Tiiomo, quanto la dcnna, calcari pooo fo-

debnente rappre«entati : ed ella gli iocca il Inhlu-o inferiore in modo alquanf o diverBo.

Troppc m' alhinnrherei se favellar*» voles*i — delle cortinc , e dellr conrhiglie, e d' altro

esiandio in che la stampa dall' originale si discostö.« Dieser Bericht ist der, von wel*

dwm Paiaeri dnroh HAraniagett wnsate. Di« letsten der oben angiefUiiieii Worte Paa-

seri^B enthalten aber einen grossen Irrthum. Viebnehr sagt Baitoli (Lett. dec-. Ab-

sehn- Y) an«drürklich ron dem Quir-'iiNr'hcn Diptychr.n: >che o per verita fra gli an-

tichi Dittiei qwlh, che tra U Greche donne Jh Elena.* Bartoli wollte seine neue Zeich-

nung — il vero ditc^o del Dittioo, wie er aie nsndt — in ainem adum liagii baab>

ridhtigten Werka unter dem Titel vera epiegaaion« del dittioo Qmriiiiaiio" beratia-

gegeben , scheint jedoch nicht dazu gekommen zu sein.

5) Auf der AbViildnng bei Passm n'xchi man noch deutlicher als »uf unteren Pho»

tographien den Grifi des Schwertes oberhalb der linken Hüfte.
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dem ganzen AnsseJm der Figur auf einen griechischen Heros , der

dem Weidwerke oUi^gen will *)* — Die Frau schlägt das linke

Bein über das rechte indem sie sidi mit dem linken Ol)erann an

die links von ihr sichtlnre Säule anlehnt Ihre rechte Hand liegt

mit ausgestreoktem Daumen und Zeigefinger unmitielhar über der

Brust nach dem Halse hin. Der Kopf ist leise nach rechts gewandt;

sie schant mit nachdenklichem Gesichte gleichfiUls vor sich lun. Ihre

Kleidiiiiü; bestellt in einem unter der Brust gegürteten, langen Aer-

meldiitiMi nad in einem weiten Himation, das. um den luitern Theil

des Vorderivorperü geschlagen und über den Hink'rkopt" {gezogen, von

dem rechten Oberarme liinabtallt. An den P'iissen träg:t sie Schuhe,

welche den jranzen Fuss einhüllen. — Zwisclien den Köpfen der beiden

Figiu^n gewahrt man einen Amor, dessen Füsse an der linken Schul-

ter des Mannes sichtbar sind , während sein Körper nach dem Weibe

hingerichtet isi Er hat in der Linken einen Bogen und halt mit

ZanäohBt die Jagdstiefeln, dann der Hund, obgleich er diese Banehimg keines*

weges durcbau!« iiothwondijar macht, vgl. Ramil-Eochette Peint. de Pomp^i, p. 113, Anna.

1 fg. , C- Fr. Uermaiin Lehrb. des griecli. Privatalterth^ §. 16. Anm. 33 and meine be-

merirangen in den Gotting, gel. Anz., 1852, St. 68. Die Luise findet mdi fimliob

niefat ab jener nementUeh den Ebeijägern eigenthümliche Speer, nQoßoUoitf lato vena-

balum oomeum ferro (Ovid. Tier. Ep. IV. B3) cliarakterisirt , wie wir ihn au« Schrift-

stellern genauer kennen und auf den Monumenten bei Meleager, ITippolytus und Ande-

ren dargestellt finden (Feuerbacb Ann. d. Inst, arch., VoL XY, p. 262 = Nachgel.

Sehrifteni Bd IV, 8. S6 1^., und 0. Jahn AnA, BeHr.» 8- 809) ; aUein das vendillgi

nichts, da sich eben dasselbe auf rielcn andern Bildwerken findet. Das kiuieSeliwert

endlich kommt auch den Jägom xu (Pindar. Pyth.IX, 21 mit den Erkl.), und zwar erschei-

nen diese aof den Qriech. sowuht als auf den Rom. Monumenten nicht so gar selten mit

demaelben TenehMi. Auf dam aehSnen MeSedien Terraoottarelief, welelieaJalmBer.d.K.

Sädw.Ges.d-WiBeenMili., 1848, xu S. 123 fg. herausgegeben hat, dehtnian von denyter
dacgestellten Fipnren drei, darunter Ataliinta, mit dem Schwerte ausgeHtattet. Wenn
Jahn S. 115 auffallend Bndet, dsss diese „als Wafie das Schwert iührt , da sie Bon.<«t,

auch darin ein getreues Abbild der Artemis, sich stets (?) des Bogeus bedient", so ist

so bemerken, data andi Artende mü dem Sclnrerte Totkommt, vfl. abgeeahen von
Denkm. d. a. Kunst, II, 16, 176, und Mouum. ed Ann. d. Inst. arch. 1866, t. XI, n. 1,

Minervini Bull. arch. Nap., N. S., A. TT, t. V, n. 1. E^s ist wohl nicht abwegig, schliess-

lich zu bemerken , dass unter den Jägern der Heroenaage auf den Relief der Sarko-

phs^e uebrfaob Hippolytna mit dem Sobwerte vorlwmmt; ao auf dem au Girgen-

ti (Serradifalco Ant d. Sicilia, T.III, t. 45 = Gerhard's Arch. Ztg., 1847, Tiif.V,

nr. 1) und den beiden Campiii-'.'Tbr'n, dem jetzt m Petershurfr befiTiillirhen, Mon. d.

Inst. arch. Y. VI. t 1 u. D'Eacamps Cat. des Marbres ant. du Mus. Canipana, pl. 39,

und dem zu Paris, D'Escamps pl. 38 , und zwar auf beiden ganz allein.

^ ZaUreuiiie Bei^iele dieaer bedeataamen Steüimg bei Stephaiii Der anarnhonde

Herakles, 8. 173 fg.; vgl. aadi Uaakh Attbbilder auf r6m. GnMenkm., SMOg. 1867,

S. 26» A. 10.
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der Rechten eine brennende FaokeL nach dem Weibe hin, indem er

das Gesicht nach dem Maime hinwendet, ohne jedoch eigentlicdi anf

diesen hinzusehen.

Der Mami auf dem andern TIfelchen (Fig. II), ein Jüngling toh

noch vollerer Jugendbl&the als der auf dem ersteren , ist mit einem

kurzen, aufgeschteten Aermelchiton bekleidet, über weichem man auf

der linken Schulter und dem linken Oberarm ein Stück von einem

auf den Rücken hinaLfalleiidcn Obergewande Vtemerkt, und trägt an

den Füssen Kothurne Mm derselben Art wi«^ die des erstbeschricbe^

nen , auf dem Kopfe aber cinr sotrrnaimte Phrygische Mütze, unter

welcher die Hanre hervorquellen. Er schiairt das linke Bein über

das rechte, indem er sich mit der Linken anf ein verhältnissniässic

grosses, ovalrundes Schild stützt, dessen dem Beschauer zugekehrte

Aussenseile mit S( huppen bedeckt ist , und mit der Rechten eine auf

den Boden gestellte Lanze nicht weit unter der Spitze fiisst
^

). Sein

Kopf ist etwas nach links gekehrt; er blickt aber in die Feme, wäh-

rend ihm das mit ihm gruppirte Weib mit dem Daumen und Zeige-

finger der mit ihrer inneren Fläche dem Beschauer zugekehrten rech-

ten Hand die Unterlippe kneipt IHeses trägt einen Aermelchiton,

welcher, unter der Brust gegürtet und weiter unten aufgeschürzt, nicht

bis zu den Knieen hinabreidit; eine Ghlamys, die , auf der rechten

Achsel zusammengespangt, vorne nur die linke Seite der l^rust und

die linke Schulter hedeckt, aber nach hinten desto tiefer hiiialthangt;

endlich Kothuine wie die der Männer (nur dass diesel})eu den {gan-

zen Fuss bedecken). Das Haar der Frau ist über der Stirn in eine

Schleife gebunden. Sie neigt den Kopf etwas nach rechts, blickt aber

nicht den Mann neben ihr an, trotz dessen was sie ihm mit der

Rechten thut, sondern auch in die Weite, indem sie die linke (im

Originale etwas beschädigte) Hand , so dass die innere Fläche nach

aussen steht, an die linke Hüfte legi Zwischen den Eftpfen dieser

beiden Figuren gewahrt man einen Knaben ohne Flügel, welcher,

von dem Weibe kerkommend, nach dem Manne hintanzt — wenn

9) lESs sieht gnu «> »in, »Ui «ei die Stelle unter dem linken Föne und avdi die

tinior den Zehen de» rechten beschädigt. Unter dem grössten Theilc dieses letzteren

ist a1>er dfr Schild deutlich «lichtbar. m d«?^ e« sich so ausnimmt, als stütze sich die

Figiir ebensosehr auf 8peer und bchvld als auf ihre Füsse. Dos Rand am Schilde un-

terhalb des Unken Knies sdieiint, wie telion Butoli MnuJim, eni vmlio lein sn sollen,

der inwBsehen keinesw^ges die Hitte des Schildes einnehnien wfirde-

r

Digitized by Google



9

nicht vieiraehr bloss an die Bewcgniis; pIucs Triumphir<'nd( n zu den-

ken ist — , indem er mit der Linken rmeu Kranz üher dem Haupte

des Weibes iind mit der üe^hteu auch ciücu Kranz über dem des

Mannes halt.

Wer die Sprache der Kunst versteht« wie sie namentlich ans

den Wandgemälden von Herculaneum und Pompeji beknnnf ist, wird

leicht bemerken, dass der Amor zwischen den beiden Figuren des

ersibeschriebenen Täfelchens darauf deutet» dass das Weib von einem

Liebesfeaer gltthe, welches von dem Manne ausgeht, d. h. in liebe

zu dem Manne entbrannt sei, die aber von diesem nicht erwiedert

wird. Dieses passt sehr gut m der Ansicht, dass die beiden Haupt-

figuren Fhädra und Hip^xilytus seien, einer Ansicht, welche sich,

glaub' ich, beim Beschauen derselben von selbst aufdringt, obgleich

sie keinem der Erklärer m den Sinn gekommen war, als i( Ii sio im

J. 1851 aussprach"'». Der Brief in der Hand des Hi{)j)olytus ist

aus Schrift- und Büdwcriieu bekannt. Freilich ubcrgiel)! ilm sonst

gewöhnlich die Amme, nicht Phädra selbst. AIxm" letzteres kann,

wenn es auch nur für die vorliegend^ Darstellung vorauszusetzen ist,

doch keineswegs meiner Deutung derselben Eintrag thun. Unser

Künstler ging nur einen Schritt weiter als diejenigen, welche Phädra

in der Scene des Briefübeireichens und Anträgemach(uis von Seiten

der Amme gegenwärtig und an der Handlung
, ja selbst an dem

Gespräche theilnehmend dargestellt haben Er steht übrigens

nocb immer auf demselben Boden wie diese. So weit ist auch er

nicht gegangen, „die Phädra in der mehr. heroischen, kühnen Weise

auftufiissen, wie Sophokles und Euripides im ersten Hippolytos, dass

sie selbst frei und offisn dem Jüngling ihre Liebe oflfenbärt."

Die Deutung auf Phädra und Hippolytus ist ganz unzweifelhaft,

*) Nachher hat iif> auch Pnbsky .a. a. 0. aasgesprocbeQ , niidi welohem aber

„Gopid, here the god of terreatrial love and et deaih, Hatten between Iham (Fhaedra

ftiul Hippolytus), compassionately looking upori HippolytuR, and lowcrinp: hi« torch, ei-

ther as a symbol of Plmnlrn's Invf , ur of t!u; imniineiit death of thc hero." Pvilszky's

Deutung auf Phädia und liippuiytus — deim d&as ich dieselbe schou früher aufgeflteilt

hatte, wnaate aneh «r niohi — billigt Profewor Weatwood Diptycha of ihe Somaa
Consuls in T)ie genUeoaB** magazine and hislor. roview, Aug. 1863. p. 155, und,

ohne Pulszky's Vorgang zu erwähnen, Labarte Hist. des arta industriels, T. I, p. 191.

«0) Vgl. Jahn's Arch. Boitr. S. 315 fg., L. Schmidt in Gerhard'e Arch. Zeitp. 1847,

S, 67 Stephan! Compte-rendu do la oommiBs. imper. archeoL pour Tann. 1663,

p. ao3.
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nachdem ein Bedenken, welches gegen die Anerkennung des letzteren

wegen Mangeins des Zeichens der Männlichkeit hätte erhoben werden

können, aiif eine b( hlntididere Weise als diuch unsere llmvvcisiiuir

anf die Möglichkeit cIikt hermaphroditischen Bildung des llippoly-

tus ' ' ) seine Erledinunc:: frcfuiKlcu liat
'

Die aiidon' Darstdluiii; anlaiigtMid, so hat man den ungefliigelten

Knaben zwischen den Köpfen der beiden llanptfiguren oline Zweifel

auch als Amor zu fasscMi, Die Flügel scheinen ohne irgendwelche

AbsichtUchkeit weggeLissen zu sein • ). Dieser Amor dentet an , dass

' die Neigong, welche das Weib zu dem Manne p:rfn«;st hat , mit Erfolg

gekrOnt .worden ist^ indem beide in Liebe vereint sind. Dass dasWeib
die Bolle des eigentlichen Liebhabers hat, erhellt schon daraus, dass

es als den Mann liebkosend dargestellt ist (denn so ist ohne Zweifel die

erwähnte Berührung der Unterlippe des Mannes von Seiten der Frau

SU deuten, nicht als AufiKizdenmg zum Stillschweigen, wie Einige

gemeint haben). Diese macbt durch ihr Costüm ganz den Eindruck

einer Diana. Der Mann ist seiner Tracht nach fiu* einen Asiaten zu

liahen. Lanze und Schild deuten auf einen Krieger oder auf einen

Jäger ' ), Hätte die Figur nicht ein so jugcndüchef» Ansehen , so

II) PUIoL a. a. O. S. 8$B fg.

Sala a. a. 0. p. 29: ,,Non pochi illustratori di (juesf avorio credettcro vcdne

ncHa figura ignuda del Paridc (er meint tnifeni Hippolyttis) xm euiiuco. Niuno perö

aweri't che le formu di un eviratu non »onu si snellc quali manifosta il uostru eroc,

nft alcDno di vm swwo olie feiro se^ero avaise per aTrentura rasa in tal modo decante

un immagine che doveva appartenere al romano ponteiicc Paolo II/' Aodh Westwood,

der iifich 'inern Abgüsse urthnilcn komit«". bi-rncrkt: ,Jt may l>c suggested that the

hermaphruiiiiic »täte of Hippulytus was not the original conditiou of tbe relief UQd

aaf unseren Photographien gewatut man daotlicb die Spur dei Auiadmeideni.

13) Data in den meiaten FUlen, in weloben man da» FMigeUongkait von Eroten

durch Annahme einer besonderen Beziehung oder der Nachlässigkeit von Seiten de^

KüiistUM s hat erklären wollen , keine dieser beiden Atiffasstnigsweiseu das Richtige

triflt, sondern dass die alten Künstler bei den Eroten eln-nso wie bei den Niken da«

fltgelattrilnit in der B^l ohne besondere AbeiehtUclikeit weglieaseo ,
unterliegt una

keinem Zweifel.

'<) Di«' Wahlvorwaiidtscliiift des Kriegs und der Ja<i;d i^^t bekannt. Daw ho'\ die-

ser auch die in jenem gebräuchiioheu SchutzwaÖ'en angewandt wurden, wenigstens

der Schild, fauin aehon dar ana Munft- nnd ffiUwori^ttt belcannte Oebraooh der

h^tanit an Sehildea Statt aowoM bei dieaer ala bei jenem lehren. Aber ea feUt Mwh
lycht an Bildwerken, auf denen Jäger mit den ScbntzwafFcn der Krieger, namentlich

, mit dem Schilde flarf^e^tcllt sind: ich boiprnnjri' mich hier auf Sani molwerke, wie Weis-

seres und Knrz'S Lebensbilder aus dem klass. Altorthum, Taf.XXlX, Panofka's Bilder

aat. Lebens, Tat T, n. 7, nnd Montfanoon'a Antiq. aatpUii., T. m, pl. CSUCXIX

aof Twamik^ Mos. Powial. pl XI, BoniUoa Hita. des ant, T. m, Baerel. pl. 81 ss Clavao
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wfirde man etwa an Aeneas und Dido denken können, nnd zwar, da

das Weib als Jägerin constürairt ist, au die aus dem vierten Buche

der Aeneis bekannte Liebesaffhiro in der Hulile , wozu denn das be-

treffende Miniaturbild aus dem vaticanischen Vcrgil (Seroux d Agin-

coni-t Hist. de, l'art, T. V, pl. LXTY. nr. 1) verglichen werden könnte

(auf welchem übrigens Dido und Aeneas sitzend dargestellt sind). So

aber bleibt — man mag herumsuchen, so viel mau will — nichts

übrig als anzunehmen, dass Diana und Endymion oder Venus und

Adonis, nach Ovid. Metam. X, 533 fg., zi^erkennea seieu '^).

Mtu. de ftculpt pl. läl, ar. Ibii (wo dur Schild mit dem sprechendeu Embleme eme«
BiHidM, der einen Hasen verfulgt, verziert ist) nnd die meisten der unten, Anm. 19 u.iM)a.f.

angeführten entepreehenden Surkophagreliefs, femer die Scrradifalcos' Ant. d. Sie. III, 46,

1 in Gerhard'« Arch. Ztg. 1847, Taf. Y, nr. 2. Mon. d. Inst. VI, 3. Muh. Cai>itol. IV, 50 —
ArmoUini's Scult. dcH'anipid., t. 130 u. 323 u. s. w.. sowie auf Philustr. Imag. I, '2S, p.

408.5 fl. Kayser, zu verweisen. Fast durchgängig lassi sich, wie natürlich, gewahren,

dMB ee Jiger tmd , welebe mit reiaaenden Tlueren m thun haben. Will man mm
gegen die AuffasBOiig der in Frair<> sti hondcn Figur als Jäger einwenden, dass der

Künstler dem Jäger wnhl finrn Hund beig<'goben hahoii \viird<>, so mache ich zuerst

darauf aufinerksum
,

dass, wie überall, so auch auf dem (iebiete der Kunst der

WaUepmeli: ariatio delectat, aeine Oeltong hat Dann iat zu beinerkm , dan
(hv Gt^nussin in Jägertracht dazu beilragen konnte, den Mann -dU Jftger zu bezeichnen.

Endlich kann äri- Scliilil st-hr wohl mit lipsonderer Abpiclil gewiililt sein. W-^titi lieser

besonders bei der Jagd von reisseuden Thieren vorkam, so konnte er zur Bezeichnung

eines solchen Jägers dienen, der es auf Thiere dieser Art absah oder in e^er Gegend

lebte, im weleher er daranf reohnen mnaateT bei der Auaübnng der Jagd anoh ihnm
zu begegnen. Beliebte es nun dem Künstler, in« welchem Grunde es auch sein möge,

dem JSger den Schild üu gehen, welchen wir ha ihm Beben, «o mnatte er sdum ne*

gen Mangels an Kaum den Hund weglassen.

1^ Freilidi hat Polezky eine ando-e Dentimg nidit blou Ar möglich, aondam aadi

für riditig gchultcn. Da dieselbe von Westwood n. von Labarte a. a. 0. angenommen ist,

so müssen wir sie doch wohl licrücksichtifrfn , wenn anch nur in einer Anmerkung. Pu-

Iszky bemerkt also a.a.O.: *The left tablet is still more intereating, since it contams

tha nnique represcntation of Diana and Virbiua. Accordiug to a I*tin myth, men*

tionad in Ovid'a Metamnrphoae«, XT, 698 eiaeq., and Thrgil'a Aendd, V, 761 et aeq.,

Hippolytus was resuscitated from tho dead, either by Aesculapius or by Diana, bis

patrt»?i^>e«. and tmnsfened to Aricia . into the temple and sacred wood of thc goddess,

to bü worshipped with her as tbe god Yirbius. Diana ia characterizcd by her short

hnnting dreas. dnae to her we aee Virbina, with apear and aliield, and the Phrygian

eap, as an allusion to the tran^furniation of the Ghneek hero in a Latin god, worship"

ped by th(! iloscendants of the Trojans (?). Cn]»irl withoiit wings — a symbol of C"-

lestical lovc and of the initiatiun into the myi^tcries (V) —
,
puts wreaths upon the bead

of the goddess and of the new god, as au emblem of viotory.« Er meint, die Darstallnng

cteha nnter dem finflnaa von »thaXeoplatoniai andBol«Gtio pliüoiophem, weldie in »Üait

Opposition to Christianity, liked to resuscitato the old myths ofPaganisiu, which rcsem-

bled thc mysteriös of the Christian faith. Hippolytus Coming to his psurf-;! leath by tho

calomny of Phaedra anü reBiisoitated by Diana, belonged eminently to tiiat ciass • u.s.w.

Wir haben mia erlaabtf hinter die 8Um, welofaA in ardilologiadier Hiniiobt müialtbir
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An jene hat auch schon Gori hei Qnirini p. ix gedacht, dem
übrigens von den vielen und zum Theil wesentlichen Punkten, in

welchem unser Relief von den bekannten Darstellungen des Endymion

und der Selene abweicht . nur die Pliry'gische Mütze des Ludyiiiion

Scliwierigkeikiii maclitc. von der er nicht einzusehen bekennt, wie sie

diesem zukomme. Man inüsste, um das Asiatische (/ostuni zu erkls^

ren , in Ansehlag bringen , dass Eudyiuion auch als Karer galt und

sein Liebebverhältniss zu Selene gi*ade auf Asiatis( lu ii Grund und Bo-

den versetzt wird. In Betreff dfr sonstigen l)edeutcndsten Abweichun-

gen von den gewöhnlichen Darstellungen der Kmlymionssage '

") wäre

aber etwa darauf aufmerksam zu machen, dass auf unserem Elfenbein-

täfelohen eine Scene nach der in jenen vorgestellten ersten Begegnung

gemeint wäre» und dass dem auf ihm enthaltenen Bildwerk wenigstens

em bekanntes Belief zur Seite steht, nämlich das auf dem Sarko-

phagdeckel in Gerhard's ant. Bildwerken, Taf. XXXTf , wo Selene

und Endymion von zwei Liebesgöttern umgeben neben einander sitzen

und die erstere das Haupt des letzteren zum Kuss heranzieht. Aber

auch so bliebe das Asiatische Costüm des Geliebten der Selene eine

m \Viiklichkeit für uns ganz vereinzelt dastehende Ausnahme. Zudem

stellt sich die Frage, wie es i^ckurnuien sein möfre. dass der Kiinstler

der Self'nf die gewöhnlitlieii Attribute, bogenturniig fiattcrndes Gewand

und Mondsichel, nirht. dact'i^fn aber die ungewöhidirlir Dianakloidung

gab. Endlich liegt auf der llaud, dass, während jenes Marmorrelief

find, Frageseioben m aeisett. Zudem aolMiiii PaUwky nioiht bedadii cn haben, dass

Virbiu« als ein mnonweibliches Wesen betrachtet wurde, wovon die betreffende Figur

krinr Spir 7'ifrt. BckariTttlich erkennt man in einer Statue de« Vatican Virbiiw als

männliche Diana, vgl. Text ku Deokni. d. a. K. £d. II, Taf- XVI, n. 181 (wo jetzt die

Beiagpahina auf unser Diplyehon su tilgen ist).

>S) Der genaueren Angabe der Diffaranapaiikte enthebt uns 0. Jahnas (Arch. Bcitr.

S. 51 flV) g^niiullicho Besprocliuiip; (l> r auf Selene uml Eiulyniioii bezüglichen Monu-

moiitc, zu »b'Ticii übrigens — nebenbei gesagt — die auf S. 71 behandelte Darstellung

auf dem gesehuittcneu Steine bei Eckhel Choix de« pierree grav., pl. XXXIll) jetzt

awdi bei Afneib „Dto aat. Cameen dee k. h. Hfiiia> und AotDcen^Cab. ao Wien,** Taf.

XII, n. 1), nicht gehört. Wer die weibliche Figur mit entMnsstor linker Schulter und

Brust, welchf diirch die Gesicht f=/np:e nntl die Verschränkuii^ der Hände die tiefste

Trauer verratb (wozu die allerduigü ruhige Haltung des Körpers auch ganz wohl passt),

den wie todt da]Mg«uden Jungling mit durcfa daa Gewand bedeektem reehten Beise (an

dem umb neh idso recht wohl eine Wunde dffiiken kann) and dk» Amoren daneben,

von denen der eine deatüch den reehten Arm wie klagend ausstreckt, genau betrach-

tet
, der wird p:ar nicht umhin können, an Venus vnr dem todten Adonis zu denken,

eine Erklärung, die ich schon in den Gott. gel. Anz., 1847, S. 14, als die richtige

beseiohnet habe und die sachber auch in Wien angenommen iek.
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sich gaiiz iiatürüch an den aus der Sage bekannten Besucli der Se-

lene bei dem schlafenden Endymion anschliesst, indem es uns die

Liebesscene nach der Erweckang desselben vorföhrt, das Verhältniss

der betreffenden Darstellung unsers Diptychons wesentlich ein anderes

ist Dass hier nicht an eine gleiche Liebesscene sn denken ist, be-

darf wohl kaum einer besondem Bemerkung, Wamm wären denn

beide Hiauptfiguren stehend dargestellt, und — was besonders au

beachten — in vollständiger Ansröstong zur Jagd? Will man aber

annehmen, es sei die Trennung Ton Selene und Endymion nach dem

liiebesgenusse gemeint, der Augenblick, wo jene nach ihrer Behau-

sung srarftckzokehren , dieser sich seiner gewöhnlichen Thätigkeit zu-

zuwenden im Be^iff sei , so ist nicht abzusehen , warum gerade die-

ser nach der gewöhnlichen Sage ganz unwichtige Moment gewählt

sein sollte.

Anders verhält es sich bezüglich der Annahiue von Ve!iu> und

Adonis. ErsclitJiiil doch jene auch bei Ovid „nuda genu, \ < .stein ritu

succincta Dianae '

"
)." Was aber den Adonis anbetrifft, so sind Ireiiich

unzwetfelhafte DarstellungeiV, in welchen derselbe Asiatische IVacht

hätte , bis jetzt nicht genauer bekannt , allein eine Anzahl der kun-

digsten Gelehrten hat diese Tracht ohne Bedenken angenommen '

' ),

M) Ygl. auch Vcrg. Aen. I, 320, wo die bei ciaer anderen Gelegenheit als Jfigeriu

TerUflidete Temw baeiohnet wird all nndft gena nodoque nm» oollMtit flnntis.

1?) So (abgeMhen von Tiicointi und Clarae tkmcsr, d. aat. du mos. roy. n. 4S4)

Welcker Das ukad. Kunstmus. zu Bonn, S. 57. zu nr. 64, dpr zw. Ausg., und nament-

lich Raoul-Rüchett-' a. a. O. p. 119 f<T. Der lutztore erkeiiiit iticlit nur den Jüngling

in der früiier im Besitz von Fr. Thiersch
,

jctxt im Gruttülierz. Mus. zu Karlsruhe be-

findlichen Terraootte von Niiynw mit diesem Geleiltrten (Dinert. qoa probatnr, vet.

artif. op. vet. poetamm eaimin. optime exphcari , Monach. MDCCCXXXV.
, p. 26 fg.,

zu tab. V) ab Adonis an , sondern nimmt auch an , dass die meist auf Anchises bezo-

gene Figur auf dem bekannten Uawkina'scben Bronxediakoa (Denkm. d. a. £. II, 27,

2M) Adonia dBnite1Iett«M>lle,wi« der Brl^teer in den Specim. of ant. teulpt. T. n, s.

pl. 20, getliaa hatte. Ebenao erachtet de Witte in den Ann. d. Inst. arcb. XV'II,

p. 390 dio Deutung der Terracottafigur auf Adunis ffir durchaus zulässig. Di'rsi'lbe

trägt in der Klite des nionum. ceramu^n-. T. IV. p. 210 auch nicht das mindeste Be-

denken , den Jüngling mit der sogen. Pbrygisuhen Müt^e auf dem Yasenbilde pl. LXXU
als Admda au hmva. Noch jUngtt hat der Verfluaer dee Cataloga dee Moi. de senlpt.

ant. der K. Ermitage zu St. Petersburg p. 47 ed. II, n. 177 eine Büste als „Paris ou

Adonis coiffe du bonnet phrygion" aufgeführt. Andererseits trug ein ebenfalls kundi-

ger Archäolog Bedenken, auf dem in Gerhardts Arcb. Ztg. 1847, Taf. i, abgebildeten

Beriiner TsnaoottareKef wegen da- »Phrygiscben Tradit» Adoni« ToranasiiMtien «ad
entschied sioh Ar Anchises, ohne indessen duhdi aeine Erhttntng der Gesanuntdar-

•tellang (vgl. a. a. 0. S. 14) die Beziehung der betraflßmden Figur aol den ktctaren

aaoh nur im mindeaten wiUurscheinlich au machen.
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und wer wollte in Abrede stellen, «lass sie bei ilim viel grossere

Walirsdiciiüichiceit habe als bei Eudymiüii. '

Oder wollte man behaupten, dass es sich bei der in Rede ste-

henden Figur unseres Diptychons gar nicht um die Tracht eines Asi-

aten , sondern um die eines Jägers handle V

I>ieses würde in der That nicht in den Bereich der Unmöglich-

keiten gehören. Die Fussbekleidung ist entschieden die eines Jägers.

Da die Figur nicht mit Anaxyriden versehen ist, lässt sich auch aus

der Aermeltunica keinesweges mit Sicherheit aufAsiatische Tracht schlie-

ssen : grade die Jäger finden sich auf Bömischen Monumoiten mit

selchen Tuniken und daneben mit Kothumen bekleidet * * ). So bleibt

von Asiatischer Tnicht nur die Mütze mit nach vom über^ebogener

Spitze oder \V idj>t über. Allein mii dieser kann es sich ebenso ver-

halten wie mit dem Aermelchiton , zumal da keine Bac keniaschen

darfiestellt sind. Kopfbedeckung g'ehört zur Jägertraclit. Jene; 1»

-

steht aber oft in rundlich oder bpitz auslanf(»nden Kappen oder Mutzen.

Unter diesen linden sicli auch solche, welche ähnlich oder ^nz so

aussehen wie die sogen. Thrygische Mütie wie denn auch die

IS) Man bedenke, dass auch andere Asiaten auf den Kunstwerken theik in llcUe-

niacbem, theiU in A8»ti«chem CostQin erscheinen, hauptsächlich je nach den verschie«

denen Gattungen der Kvnat&lmiig, danmier einige in der einen jener TnditKrlen

elieaao aelten, wie vir es bezüglich dea Adonis in BetrotT der Asiatischen Tracht bie

jetzt annehmen müssen ; so wie, dass selbst Aphrodite als Kypris mit ähnüchpr Asia-

tischer Kopfb^cckuug versehen vorkommt (vgl. Text zu d. Deukm.d. a. K. II, 2, 257,

mch U , 26, 889) ; endlieh «nch , dass fftr die IConnmente ans sp&terer Zeit wi«

unser IHplyohon es um so mehr freisteht einen Adonis in orientalischem Costüm anzu-

nehmen , als grack' in späterer Zeit aucli Ium d.'ii Schriftstcllem die orientalische Ab-

kunft besonders hervorgehoben wird. iSo heisut er bei Lncian. Dial. Deor. XI , 1 yfo-

av^tov fiilQttxtov, bei Martian. CapcUa II, 192, p. 137, Kopp. Bybliua Adon, hei Nonn.

Dionj«. XU, 167 :nr9Ö^ji&Wie.

**) Vgl' die Stntoe mit dem «nfgeseteten Kopfe des Commodm im Bmoeio nvovo

des Yatican bei Guattani Mon. ined. i>er Ta. 1605 , t. 26 , und danach bei Clarac Mos.

de «c. 1)1. Of.l. n. 2472, Pistolesi II Vat. descr. od illtistr. Vol. IV, t 6 nnd Nibby

Mu8. Chiai-amuuti T. U, t. 41, und die lieliefs bei Amaduzzi Mon. M&tthaeian. T. III,

t 40, f. 1 , Qaattem Memor. encidop. s. »ntieh. e bell, «rt di Roma, T. n, t. S , Gori

Inscr. ant. Etrur. in urb. T. III, t. 45, Lasinlu Raecolt, di sarcoph., um. ed altri monum.

di scult. de! Pampo Santo di Pisa t. LXX.\M, LH, u. CXXXFV, LH. A. de Laljorde

Voyage pitt. et bist, de TEapagne T. I, pl. 11, n. 3, Miliin Voy. dans le midi de la France

pl. XXYI, n. 1, Caylua Ree. d'Antiq. T. IV, pl. 119, und die Photographie hei Ck
. Lotriqaet Beims pendnat 1» dominntioo Homnine fig. YXI , BouiUoa IIna. des ÄJOÜq.

. T. m, Basrel., pl. 31, oder Oarac T. II, pl 161, n. 166.

^) Aelmlichkeit hat die Kupfbedi kinu; dfs J&gers bei Quattani Mun. ined. 1767,

Maggio, u II und Zo«ga Bsm. ant. t. .\XAV1 , uur dasa die Spitxe aioht nach vom
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Mütze der llaiidvveiker bisweilen jener durchaus ähnlich erscheint*').

Desgleichen vertritt die „Plu yg. Mütze" die gewöhnliche der Kyne mehr

entsprechende Kopfbedeckung der Dio&kuren^^). Umgekehrt endlich

öbergebogen ist. Aber der Kopf, welolier nach Platner Bee^. d. St. Rom m, 2, S. 49,

n. 8 „rnfgeeetit, jedoch vielleicht antik'* ist, gelrärt tmch Zoega T. I. p. 170 einem

andcrpTi Werke, vielleicht der Figur eines aariga an. Noch inahr die Koifnifdockuntr

der Kreta (Müller lldb. d. Arck. §. 418, A. 1) aaf dem Noapolitanüchen Cameu Mua.

Borbon. II, 28, 1 (Panofka „Zufluohtegotih.** in Berl. Akademiesclir. 18S8 Tat IV, n. 1),

welbhe Ahn (Aroh. fieitr. S. 240, A. 9) gradezu als ,^hry^iohe Mütae" beceiclinet.

Da die liftreffeiul«' Fitfur inzwischen auch Anaxyriden trägt, so frägt es sich, oh ihr

{"o8tüiu liin AsuitiaLhos uiler als Jägertracht , wie Müller wollte , zu betrachten tut.

Krwägt mau , das» »ie liicht bloss mit einem Speere , sondern auch mit Bogen and

KSober venelien iit , lo kann man um eo mehr geneigt sein , barharisohee Coitflm

anzunehmra , da ja selbst Herakles als Bogenschütz mit Anaxyriden dargestellt

gefunden wird (Gerhard Gr. u. Etr. Trinksch. Taf. XXI) , um von der barbar.

Kopfbedeckung der Bogner auf der Frankels-Vase (Mon. de Fast. lY, 54, 55) ab-

wuiäun und zu geechweigen, dass Elpenor als Bogmuchfitee anf einem Btr. Spiegel

(Overbeck Galler. her. Bild T. XXXII, n. 15 einen der Phryg. Mütze ähnelnden

nelm (Overbeck S. 785) hat Auch m and-^roi- Beziehung Hesse sich die Auntth-

me Asiatisciier Tracht rechtfertigen thetis wegen das Zusammenhangs von Kreta und

Asien in ältester Zeit , theils weil es gÄng und gebe war
,
dergleichen Wesen in Ama-

aooentraohi darsuetellen. Nichtadesknranigar hat der Gedanke mn Jigertraeht nach

unserem Dafürhalten noch mehr für sich, die ihren Grund darin hat, dass auf Kreta

ganz besonders die Jagd geübt vrurde. Es ist bekannt, das« Bo;rf>n und Kö-

cher die Hauptwafien der Kretenser waren
,

vgl. Aristoph. Run. Iii9ü fg. , auch

Plio. Nat. Birt. XVI, 16, und der Jagdspiese als ihre Brftndung galt, Plin. YII,

201. Anf ap&teren Sarkophagreliefa inden sich RönÜMdie Grosse und ihre Römischen

Begleiter — denn in Betreff der, auch vorkommenden , welche aus Afrika oder Asien

stammen, bedarf die Sache hier keiner beaondem Bemerkung, obgleich dieselben nicht

imner richtig erkannt sind ^ mehrfach mit Chlamys, Aermeltunica nnd Hosen beklei-

det. So anner dem oben in Anm. 19 a. Ei angeführten Relief dea Loovre, anf dam
in Pal. Mattei bei Bartoli Admir. Horn. ant. t. 2-1 , Montfimoon Ant. expl. T. III, P. 2,

pl. 183 und in Mon. Matth. III, U), 2, dem Pisanischen bei Lasinio t. LXVI, III. dem

Dresdener bei J. 0- Lipsius Kupfer zu der Bescbr. der Ant.-Gal]er. zu Dresd. Tai'. Hl

u. bei Beeker Angnsteom m, 110. Wenn Ciarae Aber das Pariser Monnment wegen der

AnaijtideB bei einem Böm. (u u<^seu T. ü, Pi 1, p. 476 bemerkt : ce bas-reüef poovait

rappelMT quelque chas^e celMjre (jui aurait cu lien cn Orient iluns (luelque cxpedition

niUtalre des Bomaina, so halten wir diese Aiuiahme, insofern sie atif jene Tracht ge-

gründet iat, weder hier noeh anderswo für genügend, so bekannt ei anch ist, dasa

die Börner niobt aaataaden, im Awlande fremde "naeht anaulegen, vgl. Uarqnardt

Bfim. Privatalterth. II, S. 168, und Tarnt. Eist 80^ so wie Fl. Yoplseas Aurelian. 84.

si) So bei dem Didahis aaf dem Beüef in Spada (Windcebnami Mon. uied.

n. 94 und besonders E. Braun Zwölf Basrel. Taf. 5) und dem Hephftstos auf dem Pro-

metheusrelief in den Engrav. and Etch. of sepulcr. mon. u. s. w. in the Collect, of H.

Blanden, pl. tVIlI (Gerhard's Denkm. o. Forsch. 1868, T.CXIY, n. 4), so wie auf

.dem bei BarloU Admitand. t. 68, Mos. Capitol. T. IV, t. 86 Penkm. d.'a. K. I, 713, 40(%
AnaaUini So. d. Camp. 1. 176 a. 177 (D. a. K. O, 66^ 888, a).

*S) Auf dein Oaadelaberrelief im Mua. Chiaramonti I, 9, naob der AbtriUvng iv
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ist aucli die „Phrypische Mütze" dami und wann durch eine, an

welcher sich keine nach vuru iilKTgebogene Spitze oder Wulst betin-

det , ersetzt ^ ^ ).

luilesscii liefe doch die Annalime, dass die aiis( IicinciKl Asiati-

sche KoplTjtidt'ckuug auf unserem Elfcnlieintäfch-lKMi nur eine Jagd-

inütze spi , immer auf eine A^oraussetzun^ minderer Aclitsarakßit und
Genauigkeit vun Seiten des bildenden Künsth*rs liinaus. Wir unseren

Theils glauben nicht an sie, ohne deshalb die Beziehung der betref-

fenden Figur auf Adonis irgendwie beeinträchtigt zu erachten.

Unter den bis jetst auf Adonis bezogenen oben angefthrten Bild-

werken von jugendlichea Figuren in wirklicher oder gar nur vermeint-

licher Asiatischer Tracht , welche »in mehreren Fällen nur in der so-

genannten Fhrygisch^ Mütze besteht, ist allerdings kein einziges,

in Betreff dessen diese Deutung sicher stände , kaum eins , beztlglich

dessen dieselbe auch nur vorwiegende Walurscheinlichkeit hätte *^).

urtheilen, denn der Text von F. A N'iHt uati und GuaUaui spricht p, 25 so, »h b&ndle

es sich um den gewöhnlichen eifuraiigc-n Hut.

So bei Perii vat dem Onyxcameo bei Zannoni S. Gall. di Fir. i. 22, n. 2
(Overbeck Oall. her. Bildw., Tat XI, o. 2. Bei Ckrac Mue.de sc. T. IV, pl. 883 C,)

n. 2081 B ist die Statut' eines Jäper« mit einer lialbcifönniefeii Knppc aus dem Mus. zu

Neapel, die Winckelmann auf PoUux deutete, als Paris rest^urirt gegeben, eine Wie-

derhenteUung, die ioiwisolien »Oer Webnehehiliehkeit entbehrt.

'i*) S. Anm. 17. Der von Wclcker nach der Abbildung in deu Speoini. of ant.

scnlpt. II, 17 beriicksichtr Kopf i^t seitdem in den Anc. mrirbl. in tho Brit. Mus. X,

pl. 4, wiederholt herau8gegel)en und p. 7 fg. auf Aty8 bezogen — an welchen schon der

Erkl. in den Spec. und Welcker auch gedacht hatten — , ohne dass auch nur der

Möglichkeit einer Beiiebang mif Adonie Erwähnung geschehen wbe, die doeb wenigeiens

ebenso wahrscheinlicb ist als die auf Atys. Für die Beziehung der betreiTenden Figur

des Bronzediakos auf Anchises bringt R. Rochette n. a. O. p. 121 hauptsächlich den

Un^tand in Anschlag, dass die Liebesbegegnung von Aphrodite und Anchises so gar

wenig auf den Hooumenten berüokrichtigt gefunden werde, indon rie nur auf der

Münze von Neu-Ilion aus spaterer Römischer 2ieit, bei Pellerin Ree. III
,

pl. CXXXIY,
7 (Milliti Gab myth. pl. XLTV, n. CM) vorkomme. Tlieranf ist indesHi'u, iiuch wenn die

Sache ganz i>icher stände , nicht zuviel zu geben. Man achte auf deu eigenlhümlichen

Cmatand, dass der Hund der in Rede stehenden Figur schläft. Wie ist dae lu erkl&-

renf Doch wohl nur daher , daae dai wadtaame Thier dnreh eine höhere Miaebt ein*

geschläfert ist, damit es kern Geräusch mache, oder daher, dass es sich selbst dem

Schlafe hingegeben habe, weil sein Herr seines Beistandes nicht bedurfte- Beides passt

nieht zu Adonis, wohl aber zu Anchises, wie dessen Liebesabenteuer im vierten Ilome-

r&Mhen Hymnus dai^eiteUt wird» atoh welebcm Aphrodite beetrebt iat, ihre Begegnung

mit Annhiiifia dnrchant geheiin an halten und Anchises von seinen Gefährten , welche

dem Hüten der Rinder obliegen, verlnssen und ullein in dt^r Meierei 7.ur;icl<sr'^bli"b''n

ist . wo er nicht Wache zu halten hat , sondern sich dem Kitharspiel hiugiebt. Hätte

R. Rochette Recht, indem er den Hund alt Schäferhund bezeichnet, eo kOnnte man
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Aber es feblt nach unserer Uelienengung trotsdem nicht an bildli-

chen Darstelliingen ^ von welchen dieses güi

Wir wollen sie unten in einer Anmeikung - ^) bespreche, in-

B)ch veranJ«u»8t iühleu , diesen für Adouis und gegen Anchisea zu veranschUgeu , du

latetanr als Bind«rliirt galt (Hynrn. Horn. lY, 76, Theoerit. I, 106 ig.\ entorar liing»'

gOD »b Kleinviehbirt (Kngel I^pn», II , S. 574, A. dl). Allein — gaa« abgwehen da-

von , dü99 in dicBcr Beziehung ein Wechsel otattgefuuden haben kann , wie ja Paris

auf älteren Monumenten mit Rindei-u erscheint , in Ueboreinstimmung mit der Bezoich-

nnng als ßovxoioe, Eurip. Iphig. Anl. 1277, und ßovras, Ear. Hec. 685 (645) m Andnm.
S61, wo der Scmiaat «. Ya. 982 mit Unrecht bemerkt: ßovxoloe notunis ol vofutf Jhg6

10V tnnfortat^Qov Cmov
, vgl. auch Iljs^in. Fab. XCI , auf spätem aber Schafe oder

Ziepen oder KiiiJcr uml Kleinvieh /uj^lcich bei sich hat — wie lässt fich darthi:n

d&as es sich grado um eiuen Schaterhuud handle? Der Uund hat grosse Aehnliciikim

mit onseran aoganaontan BnUdoggen. Auf dem viel qiitem Belief bei A. de Laborde
Voyage pittor. et hittt. de TEspagne T. I, i<l. 11. n. 3 kommt ein gana ähnlicher bei

der Löwenjagd vor. Es genügt, dass er beuoiulers geeignet war, ein Vieh|srehöfl xu

»ohütsen, ««im er auch ohne Zweifel kein Spartanischer und T«tnuthlicb nicht einmal

ein Holoaaiaclier Hund .ist, vgl Verg. Geoig. in , 4U5 fg., Horat. Epod. VI, 5 fg.

u. Aristot. Bist. ammaL XI, 1. Die gew&hnlieh and , irie ea idieint, mit Recht IDr

Mülüsspr gehalt«ncD Hunde in statuarischer Bildung, die beiden im Cortilc del Belve-

dere am Eingang zu der Sala degli aniniali aufgestellten , von denen der ci'ie abpobil-

det ist bei l'istolesi II VaUc. dettcr. ed iliustr. Vol. IV, l. 100, dei' in l'uiazzu Lhigi

(Beaeliräbb.der Stadt Born von Platner n. a. w. m, 8, S. 829), der in Oavaceppi*! Raooolta

I, 6 abgebildete
,

jetzt in England befindliche und der anmer dieaem von C. A. Bcitti-

ger Kl. Sehr. Bd. II, S. 357 erwiibnte nohinen sich panz anders aus. Die Deutung der

betreffenden Terracottafigur von .Nisyros auf Adonis hielt schon K. 0. Möller im Hdb.

d. Arch. 876, fax fiaglich, etettten dann W. Engel, Kypros II, S. 685, A. 191 (der an
Phaethon dachte) und O.Jahn Ann. d. Inat areh. XVH, p. 851 in Abrede, Terlanadhte

endlich von Lützow im Catal. von lliiersch's Antikeu-Samml. S. 15 , z. nr. 315, ohne

weiteres mit der auf Eros, Bezüglich ihrer steht sogar in Frage. ,.ob der hohe Kopf-

schmuck", wie ihn Lützow pasaender uonut als Thiersch, der nur von einer „Corona"

apridit, Ar die „Pbrygiwshe Mütae" an halten ist, an welche HfiUer a. a. 0. denkt,

dnn^ deren Nichtanerkennung aber selbst bei Annahme eines Adonis das beiraSendeWerk
hier ganz irrelevant wird. Die Figur auf dem Vascnbilde wird von .Vndercn

, zuletzt

von Overbeck üaller. her Bildw.. S. 2Ü6 , zu Taf. XII, n. ti , als Paris gefasst, und

swar, wie nna dünkt, richtiger. Die Petersbiu^er Büste, ein gewöhnliches, stark ge-

ffiofctea Werk, giebt nadi onserem Daf9ri»lten auch nicht die geringata genflgenda

Veranlassung , von der dnreh die Bank anavnehmendan Besidrang aohdiar K^iife auf
Paris abzuweichen.

In einer Wandmalerei, die Fioreili Uiornale degli scavi di Pompei A. 1867, I,

p. 20 beschrieben und t. lY abbUdlicb mitgetheilt hat, eri»cheint unter nr. i ueben
Brastbndera dea Dionysoe ond anderer Wesen des Bakchischen Tbiaaos das BrastbUd
eines Knabenjünglings mit der sogen. Phryg. Uütae, goldnen Ohrringen , Einern Bing
am kleinen Finger der linken Hand, in purpurrothen Gewiindorn, der ein Pedum in

derselben Hand hält und auf einen kleinen Amor, der hinter seiner linken Achsel

aan Yorachein kommt, m hören scheint, trie FioreUi bemerkt 0ie Fignr «rinnett

durch dienen Umstand und dnreh ein^ Andere an den Paria bn Orerbeck GaU. her.

Bildw. laf. XU, n.l, und an die von Panofkn sogenannte „unbekannte Ortsnjmphe** in

2
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dem wir lugleich einige berücksichtigen , deren Bendrang auf

Oorfawd's Denkm. «nd Fondi. 1867, Ttf. CSt , welch« Dantdlmif «uh in Termte*»

Wandgemftlden aus Pompeji und Hurcul. H. X, Taf.XXX abg< Irlldet uiul von Weicker

i\h . .Paris von Amor gezupft" erklärt ist. Fiorelli hezeichnot sie olinc weiteres als

Paris, ohne nachznvreisen , wie dieser in jene Geseilscbalt kommen könne. Gegen die

Deatnng spridit «neh du lehr jagendliehe , fait nidehenhaile Aiusehen der Figur,

weichet sn einer Beziehung auf Adonis vortrefflioh paast. Erinnert man Bich «un ilar-

nn . dafis nnch Phanokles Dimiysos den Adonis irerauht haben sollte (vgl. Prcllcr im

Hhein. Mus. , n. F. , iV, 1840 , S. 401 ffr.) . so wird man schwerlich umhin können,

diesen zu erkennen. Allerdings ist der Ilirteiistab bei Adonis noch nicht sicher nach-

gewieeen werden, eowie ee ke^e andere Darsiellaag giebt, in wdehev «eh eine liehere

Hindeutung auf Adonis al» Hirten fände. Ob W. Engel . welcher (Kypros II, S. 514,

A. 81: Adunis als TlirU>ii auf dem bei Gerhard Etr. Spiegel T.CXV und zuletzt im Mus.

fiorb. XIll, 53 abgebildeten Spiegel dargestellt glaubt, und 0. Jahn, der in den Ann.

d. iBit XYUf p. 966, Jum. 6 dieMdbe Awidit atiiq^ndil, «Aaa rf^äi aeinei Toigiaii»

gen sn erinnem, Bedit haben, iteht sehr dahin. Der Stab, weldien die betreffende

Figur in der Link-n hnlt . ist, namentlich nach der letzten Abbildung, eher mit dem
zupammenzuBtelkn , mit welchem wir auf Vasenbildern so häufig die Epheben versehen

üudeu , als mit dem Uirtenstabe Auch 0. Jahn's Ansicht (Arch. Bcitr. S. 49) , dass

anf dem Pempcgan. WandgemUde in Qeriiard'i Areh. Zeitong 1843, Tat Y, n. 2, bei

Zahn Die schönsten Omam. md aerinr. Gem., II, 30 (Brugsch Adonisklage n. 1) und
hei R. Eochette Peint. de Pomp. pl. IX Adonis als Hirt gedacht sei , der nur nm den

Eber abzuwehren zum Jagdspeer gegriffen habe — eine Ansicht , bei deren Billigung

man eine gan« netie 7ernoo der Sage ansnnehmen haben wftrde — , entbehrt allen

Soheinei. Von dem Amor mit toa ffirtenataha im Hiutergmnde llMt lioli doeh wohl

nicht sagen , das» er dem Adonis beigesellt sei.'* Aus ihm lässt sich höchstens nur

«cbliessen, dass die dargestellte Bergwaldlandschaft als "Weideplatz diente, worauf auch

der auf dem Altar det» Priapoa liegende Hirtenstab , wohl ein Auathcm für den Gott,

dentet. Han hat etwa ansnnelimen, dan der Kieme in der KShe dea Phrtsei, an wel-

chem er sich befindet, weidete und, durch die Klagen der nm Adonis Versammelten

herbeigerufen, aus einiger Entfemunpf theiluehmend zu^ichiiut Ganz besonders aber

befremdet es , wenn der Hund des Adonis , „der sich durch auiTallendes mahnenartiges

Haar «nd ein mit Stacheln besetztes Halsband ausaeichnet
,

ganz abweichend von den

gewfthnlidien Jagdhonden'S deahalb ab „Btrtanhmid'* betrachtet wird. Um nicht mit

der Frage zu f-nriedei-n, ob denn das Thier den gewöhnlichen Hirtenhunden der Bild-

werke gleiche , wollen wir gleich bemerken . dass das mähnonartige Hunr doch nicht

ganz ohne Beispiel ist Es findet sich in ähnlicher Reichlichkeit und Ötiu-ke bei dem

ab Moloeter geftaiten Hönde in Gavaeepid*» Raooolta I, 6, minder itarli bei entiehie»

denen Jagdhunden, z. B. in Gcrhurd's Ant. Bildw Taf. XXVI, Clarac's Mus. de sc.

pl. 113. nr. 185 u. lol rr 18(5, Mus. Borbon. I, 4 (Wieselor Nymphe Echo. n. 3), wohl

auch bei Lasinio CIX , XXIX , und in Armellini's Scult. del Campid. t. 180 a. 323.

Wa« dann daa Stachelhalsband anbetrifft, so beweist die sdkon vori&ngtt von den Her>

oiOanmiauehenAkademikern Pitt d'Eto. II, p. 979, A. 8 ngnaiiairte, von Jahn naehtrigUeh

S. 446 veranschlagte Stelle Varro's de re raaUlI, 9, 16, nicht einmal, dass die analogen

mit Nägeln besetzten Halsbänder den Hirtenhunden mshr als den Jagdhundr-n an^^e-

hörten, geschweige denn dass sie jenen aosschliesAlich eigen gewesen seiou. Yarro sagt

allerdinga in anMohlieiiUoher Beaiehung anf db ffirtenhunde , tran denen er eben han-

delt: ne vubierentur a bertib, imponuntor hb ooUaria, quae Tooantar mellum, id est

eincnlnm oinmm ooUitm es corio ftrmo cum obmlb cayitatb n. a. w. Durch Seipio
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Adonis minderen Schein hat oder doeh w^terer Untenucliiuig an-

heimgegüben werden muss.

bei Pftuliu IKuKmiu p. 151, 5 crfirimn wir, dan der millnt den HtmdMi Aberhenpt —
denn es wird blos geHaj^ canibus — als Schutz diente. Wenn Varro ausdrücklich an-

giebt, dasB der Zweck der mplla (xler milli der jrpwes»>n sei. die Hirtenhunde vor Ver-

wundungen durch reisaendo Thiere — er meint namentlich Wölfe — zu »ohüUen, so

liegt sttf der Hend, deas solche Halabinder ganz Iweondeira sudi für die Hunde tm$r
ten . welcho zur Jagd auf dergleichen Thiere gebnneht wurden. In der Tbftt finden

wir Halsbander . die mit den in Hede stellenden znsammon^cstollt werden können -

insofern es sich nicht um einen blossen Schmuck handelt — auf den Bihlwerken öfter

bei Jagdhunden, als bei Hirtenhunden. Für diese sind mir augenblicklich nur awei

Beiapude beiksnnt, der Hnnd dea Perie auf der Karlamher Yaee bei Cremer Zvr
ArchfioL Tb.ni, Taf. 1 (Overfaeok Gall. her. Bildw. T. XI, nr. 1) und der einea alten

Hirten auf der Sarkophagplattc mit dem Besuche der Selene bei Endymion in Wobnra
Abbey Marbles pl. IX; für jeue (abgesehen von dem Windspiel bei Pistolesi Vatic.

deaer. V, 5) dar Hund der IHaaa bei Oarae Hoa. de aonlpi. IV, 560, 1212, der dea

als Jäger gefassten Endymion bei Armellini a. a. O. t. 50 u. Righetti Campid. 1, 140, der

des Meleager im Vatican (Mti^^. Pio-Cleni. TT. 34. Pistolesi Vatic. IV, 8G , riarac Muft. de

sc pl.ROS. n. 2021), der des Jägers bei Righetti I, lOH. die in den Ja^aldarstellungen

an dem äilbcrgefMse in Anüq. du Bospbore t'immer. pl. XLU, u. 1, auf deu ReUefs bei

Gerhard Ant BUdw. Taf. XXTI und CXVI. Ein beaoodera breiiea , oben und nnten

wie gezacktes ITalsltand trägt der grosse Hund unmittelbar vor dem Eber auf dem
Sarkophagrelief hei Lasinio Monum di .scult. del Campo santo di Pisa, t. LXXIII. XX;
ein ebentalls breites mit streifenartigen Platten, wie es scheint, belegtes der Jagdhund

auf der Lampe bei 0. Jahn Bom. Alterth. «na Yindoaiiaaa (Uitih. der antiq. Gee. in

Zflrich, Bd XIY, H. 4), Ttf. IT, n. 4. Ja wir werden nna dorebana nicht wundem dür-

fen, wenn Hunde, die weder zum Hüten des Viehes noch zur Ja^rd dienten, mit snl-

eben lialHhimdern zum Schulz erscheinen . wie das ja auch noch hei uns der Fall ist

Hieher würde der nu Compte rcndu pour l'ann. Ibti3, pl. II, ur. 31 von einer bemalten

Yaae der Bmitege abgebildete Hnnd gdi&ren , wenn ea gans aieher attnde, nieht nnr,

dass die am Halsbande beündl. Punkte nicht bloss» Verzierungen Hein >4ollen , was aioh

selbst von dem eines Jnpdhundes auf der Franc^oisvase Mon. d. Inst. IV, 54, 55 annehmpn

läsat), <mdem namentl. auch, daas es sich wirklich uiu einen „Kettenhund^' bandelt, wie

8te|diam 8. 162, nr.iO (Ame wdterea aaninunt. Ein längst bekanntea Beiapiel dieaer Art iat

derHanahnnd «rfdemPMnpqjan.Moiaik (Hna.6orbon. 11,66, OrerbeekFonipeji S.190, iig.

147 d. lt«n Aufl..rtuhl u.Koner Loh. d. Gr. u. I^öm. Fipr. 466 der zw. Aufl.). welcher

ein Stacbelhalshand von der Art wie das (h-s Hunde.s ües .Vdunis auf dem Püm}>ejan.

Wandgemälde trägt; ein Beispiel, rücksichtlich det»sen es Wunder nimmt, dass nicht

Uoaa 0. Jahn , aondem daae ancb Getbard nnd R. Bocbette eich deaaelben nicht er^

innerten, deren schon flu sich durchaus unwahrscheiidiche svTubolische Beziehung dea

Stachplhalsharide.s t)ei dem Ilundi! des .\donis hienach woid von Niemand mehr gfe«

billigt werden wurd. In dem erst später erschienenen Werke der Gebrüder Niccolini

Le caae ed i nminitt. di Pompei , findet naa freifidi (Oaaa detta del poeta trag. , 1. 1,

nr. 38) keine Spar von Stadieln an dem Halabande dea Banahonde», aoodem eradheint

dieses nur als ein mit Runden , die sich durchaus wie blondier Schmuck ausnehmen,

verziertes. Wer wird aber deshalb die Richtigkeit der ältereti .Uibiidungen in Zweifel

ziehen, aal denen man ausserdem auch jene kleinen Hunde am Halabande findet?

Semit giebt «a unter dm aiohenn Batatellniigen dea Adooia keine einige, anf welober

er nncwufeUiaft ala Birt enaWene. Allein waa will es tagen, daae dae von FioraUi
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Ist nun die obige Beziehung auf Venus und Adonis richtig, so

wird auch inüebereius timiuimg mit Ovid anzunehmen sein, dass der

bekannt gemachte WA in dieser Bedehung^ «Uein itehen würde, d« ee feststeht, dass

Adonis als Hirt gAtt, und es bekannt ist, das« auch Andere, die als Birten und Jiger

zugleich galten, wie Piiri'-. Eiidymion , Nnrkis^os, Iti rloii T?ilfhverken theilB mehr nli

Hirfpn tlieils mehr als J:i(,'cr rlarfjeftollt crpfniulen werden? Das« Adonis auf diesen

vutüugsweisc in der It-t/.tere« Kigeuschali vorkommt, ist offenbar darin begründet, dasa

unter den auf ihn besüglichen Sagen die v<m seiner fibeijagd mit ihrem iödtlicben

Aasgange ho ganz besonders in den Vordergnitid getreten war. — Hit ikst glekiher

Wahrscheinlinlikrit lii«-st hicl) ilor st-böiu' iii^zr-iulliclic Kopf mit der sogen. Phrygischen

Mütze , den man auf der Kiickseite der PoniatuwHky-Vasc Miliin Peiut. de vases ant.

n, 82 , 8. waofa AnnaL d. InaL T. XY, tav. d^agg. N , nr. P, a«f einein Bhniienkdoh

ruhend erblickt, auf Adonia hedi^en. HilUn dachte p. 60 an Narkissos , was gar

nicht passt, noch woniger als Migliarini's- später ruif>,'»'stt'llti' Deutung auf don dfusLunu»

la. ft. O. (Irr ,\im. p. 392 fg.), oder an Atys, auf den man ailt-rdinfrc auch rathoii körnte,

aber gewiss nicht mit so vielem Scheine wie auf Adouis, aus doüsen Biuto die Kose

entstanden sein sollte und dessen Ssge sieh nicht weniger als die der Kera auf die

Wiederauferstehung b^^ielit. Dieser Gedanke war mir Iftngst gekommen , als ich die

btidcu vuii Migllarini in den Ann. a. a, O. t, M, nr R und t. O, nr. Q abbildlich mit-

getheilten , auch an unteritaliacbcn Yaseu hefindUchen auf und zwischen Blumen und

Ranken dargestelUen jugendlichen Köpfe mit der „Phrygiscben Mutse" kennen lernte.

Es lisgt anf der Hand, dass alle drei Male dieselbe Fersen gem^nt ist. wenn muA
der ersterwähnte Kopf vor sich hin schaut, wilhrcnd ilie boiib-n anderen aufwärts bli-

cken. Die an letzter Stelle anjyeführte Darstellung ist besontlrrs l>eaehtenswerth . da

sie den Kopf von zwei in ganz durchsichtige Gowiuider gehüllten dahmschwebenden

weiblichen Figuren nmgeben seigt. Migliarini hält dieselben för Schatten a. a. 0. .

p. 898: — si aggiranu volando attumo di questo Luno due simnlacri velati, che hanno

per loro particularr distiiitivu la borra copcrta. Ogni apparenza Ii qimlifica per om-

bre, che, desidorosc di cor|>orea esistenza, volteggiano iotomo alla sferu binare ove

eredeasi aver elleiio stanea , non solo dagh Egiziani , ma aneora da altri popoli. —
Die Frauen haben Aehnlichkeit mit der einen von den heilten Tänxerinnen in Pitt.

d'Ercül. T. XI, t. 17, Mus. Borb. VIT, 33. Eine grosse .\nzahl von cntHprcehfiub ii Fi^niren

Lebender, welcbe so tief in ihr Hiniatton gehüllt sind, dnfs selbst der untere Theil

ihres Gesichts bedeckt ist, hat Stephani Ant. du Boph. Cimnier. T. II, p. 45 u. Compte

rendu poor l'ann. 1861 , S. 7, Anm. 1 snsannnengeetellt, nnd f&r dieses Oowandmotiv

auf Dicaearch. p. I IT). i-d Fuhr., u. TaLit. .Vnn. XIII, 45 vei-wiesen. Die in Rede

stehenden siml nilViiliar ranzerinnen, tli>! wir wpwen ihrer durchsichtigen Gewänder

mit grösster Wahrscheinlichkeit dem Adoniscultus zuweisen können , iu welchem ja

von Weibern ausgeführte Tänze besonders vorkamen. Ich will niiAt in Anschlag brin-

gen, daas HigUarini sdbst den auf anderen Tasen dieser Art in ähnlicher ümgebnng

so oft vorkommenden weiblichen Kopf auf Kora und Aphrodite bezieht, welche beide

einen passenden Pendant zu Adonis bilden.— Die Bezi» hunjr der obigen Köpfe auf Ado*

nis wird mir noch wahrscheinlicher durch die Darstellung auf dem Griff der Terraoot»

Ulampe in Antieh. di Ensolano T. YDI, i. XXTV, n. 1. Wir sehen hier in ihnUcber

Weise zwischen Blumen (di loto 0 di giacinto nach den Akademikern p. 137) eine zarte

infr«^ndliche Fl^^nr mit der ..Phrytn'Thfn Mütze" auf dem Haupte zu mehr als der

Ilalfte des Körpers aus einem Blumenkelche liervorragen , welche in der Rechten nach

den Akadem. ein coltello o sCaffile o pedo «nd im Schnrse dea Gewandes links mnde
Fdiahte hilt. Die Akad. denken in Anm. S an Atya. Fttr diesen könnte anf den er*
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dargestellte Aiip:onblick unmittelbar nach der bei dem Dichter er-

wähnten genieinsameii .lagd liege. Dafür spricht unter Anderem

steil Blick vielleicht bcsoudcrt« zu sprecbon sühciuen , dass mau ihn auf dia (rasch ver

wdkcnden) Frttblmgabliiiiien becog (Buteb. prMpar. evang. II, 11, 12). Aber Adoiiis, der

tfOtftvf ndiTuv rtpAT»;>lof, welcher nQOf''0Xvunniy nyH Sifas mqioxhqjiov , nnd uvarrjot

tff^i ttaQnaii; t'no yai>]s (llymn. Orph. LVI (55), 3 u. 10 fg.) paast viel besser. Frei-

lich »lallte mau Aüuuis hauptsächlich iu Benehuug auf die reife Saat
,

vgl. meiue

Aafilhrangei) zu Cl«iii«iii. Rom. Hoinil. p. 168, 7 ed. Dreasel., hinter Clementin. Epit

ed. Drewel. p. 274, und wie die betreifenden Schriftsteller diese ah love Mfxtioi-s m«^
nois bezeichTifti , so könnte man da« Kpitheton iaoi6x«nnn<; auch auf sie ;iIUmii doutcn

wollen. Allem das itti nicht nütbig, ja in Anbetracht von Vs 3 nicht einmal wahr'

scheinlich. DaM dem Adonie auch andere Früchte des Spätsommers , namentlich die

sogenaimte» «Sc^J^iwe am Benen lagen , nnd er ala Oeber derselben betraebtet wurde,

WM ja auch Gaben der Hanmfrucht auf Demeter xurückgefüln t wtinlen (Preller Dem.

a. Persepb. 8. 320) , erhellt aus den von Engel Kyproa II , 8. ii'H , Anm. 118 angeführ-

ten Stelku, auB Theocrit. XV, 112, nebst dem bcholiasten, und aus seiner Verschmol-

«ang mit Dionysos, dem eigentlichen Gotte der veredelten Baunfmobt (Flntarcb. Sym«

poe. lY, 5, S, Soorat. Uint. eccl. III, 23, Auson. Epigr. XXX} , einer Versehmelsong,

die freilich üuch in Botreff von Atys uml Adnnis und von Aty^ uiul Dionysos statt-

tand (Knj^el a.a.O. S. f>ü3 fg.). Wir wollen ni<"ht untoriassen, auch darauf aufmerksam

zu maciten, das» Adonis auch als Vater des PriupuH galt (schol. ApuUou. Arg. 1, 932),

bei dem die oben erwihnten Attribute der Figur des Lampengrifia allbekannt sind.—
Misslicher ist der (iedanke an Adoni« bei einem Flugelknaben mit der sogen. Phryg.

Mütze iiTnl fiiieni Ulattfacher iu der einen Hund , der nRch einem Wand^remälde von

Stabiae im Muu. ßorbou. Vul. Xi, t. 53 nebst meluüruu anderswoher Mtammenden Wand-

bildon ?OD in der gleidien tanamSssigen Bewegung dargestellten Amoren abbildlioh

mitgetii^lt ist. Eroe 6ndet sich auch sonst mit Kopfbedeckung, wenn anoh nur Holten,

ah Fiachor mit dor hei diMi FisL'lioin üblichen Pitt, di Krc. T. IV, t. 21, als Jäger

mit der der Jagor anderswo. .\uch auf dem (iumalde an Mus. Horb, ,\IV, 20

wird sich der ähnliche Petasus, welcher dem Amor gegeben ist, auf entsprechende

Weise eridSren lassen , wenn der von diesem n. Piyche getragene Gegenstand eme Fflog-

sterae ist, wie Quaranta meint. Aber das kann nicht mit di-m vorliegenden Falle zu-

sammenprCKtfllt wiTdon. Krua träj^^t ferner als Sieger über Ares den Hi'hn desselben

nicht bloss iu den Händen, sondern auch auf dem Kopfe, vgl. z. B. Dcnkm. d. a. K.

n, &1, 644. Allein wer wflrde sidi daau enteehliessen t in der betreflfenden Fignr

Amor als Sieger über den Anchises oder den Adonis — in welchem Falle das Gemälde

doch indirect für die ,,Phryg. Mütze" dif^es zeugen würde — zu fassen? Ich schrieb

die letzten Worte , ohne zu wissen , dass die iu ihnen zurückgewiesene Aiiffassung

wirklich stattgehabt habe. In K. von Sackeu's und Fr. Kenncr's Beschreibung der

Saasmlungen dee K. K. Mfini - und Antiken • Cabinetea findet eich unter den ganien

Figuren v i I'ion/.c i iwühnt ö. 306 , nr. 1218 ein „laufender Amor, ungeflügelt, auf-

wartsblickcnd , die linke erhoben , eine Phrygischo Mütze auf dtm Kopfe (in Beziehung

auf die Oeschichte dee Paris oder Atys)
,

lebendig m der Bewegung , von echt kindli-

cher Bildung , eine reiaende Figur, Die Augen von Silber
, 4Va Z. Was er in der

rechten liand hllt, fehlt.'' Ansserdem unter der Rubrik „Köpfe nnd BQsteUf meist in

Relief, Beschlägstücki.' und I?o.<?tandt]»oilc von (Jcriilhen
,

1—8'/'« ^- gross'', von Bronfe

S. 309, nr. 129,"): ..Arnitr od. L)(Mis Laims. Kopf mit Phrypriticher Mütze, halbkugelfor-

mig.^' Leider erinnere ich mich dieser Bildwerke nicht mehr von mdnem Aufenthalte

in Wien. Bei dem letaten Uaat sich, da ea dodi gawias einen Enabeokopf daratellt,
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schon der ümsiand, dass Yeniis ohne Ja^waffisn ist: die Göttin hat

diese, eben weil die Jagd Ar sie vollendet ist^ von sich gethan. Die

Dicht an einen Lunus, wohl aber x. B. in mam jm» ICthviMdi«» FlMtkelträger denken.

Einen Hithroohein thoKjghaeo» hat man mdli anzimehinen, wenn Gerhard's Dentang

der Karlsruher Terracotta bei Walz über die Polychromie der ant. Scnlptnr Taf. II, n. 1

(vgl. Fröhner Die Griech. Vasen u. Terracott. der Grossherz. Eunsthalle zu Karlsr. 612)

im Arch. Ana. 1851, S. 29 die richtige Fährte triffL Die Möglichkeit der Beziehung dee

Halme auf den Phoephoro« erbellt ane Stellen wie Ovid. Met. XI, 697 aowie ans

dem Umstände , daes jener Attribnt dee Helios ist. Inswiaolien hege ich an jener

Dexitung Bedenkon. Will man ntin statt clesscn Heber einen Atys als Knaben anerken-

nen? Der Hahn als heiliges Thier des Kybelcdiünptes ist allerdings bekannt. Oder

will man an Gaaymcde» denken, der attf Vaaeabilderu mit dnem Hahn erscheint?

Wer erinnerte eieli »iidan aber nidit dee anf einem Hahne veitenden Flflgelknaben bei

Panofkn TeiTaootL d. K. Uns. m Berlin Taf. XXXI, nr. 2? ffier ist an einem Eros,

nicht zu zweifeln. Ist auf d<»n vorhtr besprocbcncii Bildwerken das Kind mit der

„Phrygischen Mütze'' als Amor zu fassen , fio kunute mau auch hier geneigt sein an

diesen zu denken, wenn man nicht w^n des Aermelchitons Anstand an dieeer Be>

nehnng nimmt Die Fbrygisdia Mfitae dee Amor kdnnten wir fteilieh nur ale tob

der Kypris auf ihn übertragen ansehen. Indessen iet anch für die oben erwähnte

Karlsruher Terracotta die Benphnnp auf Adonis keinesweges durchaus unzulässig.

Der Hahn erscheint in alten Bildwerken häufig in Verbindung mit Knaben . ohne ir-

geadwdohe lymbolisdie Beaiehnng, als Spidseng derselben. In dem Saale der K.

mitage zu St. Petersburg, wdciier die AUerthfimer ans der Erimm enfhilt, sind meh-

rere cinschlägitrc Ternicotten zu Beben « daninter auch zwei petits p-arr^ns . ä chcval

Sur des coqs, vgl. den Franzos. geschriebenen Führer vom .J. 1844, p. 44 , deren einer

in den Antiq. du Buph. Cimni. pl. LXXIII , n. 9 abgebildet ist. So konnte auch der

als Xnibohen gefcsste Adonis mit einem Hsbne dargestellt werden, mid das um ao

eher , wenn , wie sehr wahrscheinlich ist , auf die Weise ihn aufzufassen Manches yon

seinen Begleitenn . den Eroten
,
überging. Wir schweigen vrm Adonis' Beziehung auf

den Morgenstern oder die Moigensonue. Für die Möglichkeit der Deutung der Figur

des Wandgemäldes anf Adoois llsst aicli , ade di« Sachen jetzt stehen
,

gewiss nidit

obneWahrsdieinlidikeit bemericen, dassAdonis auf bdonnten Etmsk. Spiegdn (Oeiliaid

Etr. Sp. I, 116 u. 117= Üeber den Gott Eros IV, 5u.6) als Flügelknabe erscheint und dasa

er somit auch wohl auf einem Gemälde Griechisch - Bömi?chcr Kunstübung in derselben

Weise dargestellt sein könnte. Freilich will liaoul-Huchctte Choix de Peint. de Pomp,

p. 125 anf dem an «weiter Stelle erwilmten Spiegel nidit Adtmis, sondern Amor er-

kannt wissen, hauptsSoUich auch ans dem Grunde, weü es sidi um ein geflngeltee

Kind handele: Cette rcpresentatirm IMdonis enfant, sagt er in Anm. 7. nc pourraif

ü'expliquer que daiis la circonstancu du mythe oü Venns . ayant reeueilli Adonis , a

peine sorti des flaues de l'arbre dans lequel avait ete melamurphoäee ea luere, lu place

Anw im eej^, poor le cacher k toos les dienz, Fai^as. apnd Apollodor. HI, 14, 1.

Ahcr warum denn? Steht etwa irgendwo geschrieben, dass Persephone das ihr im
Kotier übergebene Kind erst wieder herausgab, da es zum Knaben oder Jüngling er-

wachten war? Da aus der angeführten iStelle erhellt, dass Aphrodite den Adonis

gkidi von seiner Gehurt an lieb hatte , konnte dieser selbst in Terbindung mit jener

ebensowolil als Kind wie ala Knabe nnd JAngling gdlust werden. Auf dem Wandge«

mälde von Stabiae erscheint er nicht einmal ala LiebUng der Venus. Im Orphischen

Hymnus auf den Adonis LVT CiS) , 3 wird dieser ausdrücklich als TioXvfiontfo; bezeich-

net. In die Kat^orie eines Knabeojünglings , der nicht viel erwachsener ist als der
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Tnimviig Mäht unnuttelbar bevor. Yeaus Wt den Geliebten, er-

malint dsn. TieUeicht sieb bei dem Fortsetm des Jagens nicht in Ge-

fiilur in begeben, ganz wie bei Ovid.

Bei genanerer Betrachtung der Darstellung erhellt dann auch,

dass nicht sowohl ein Scheiden des Adonis von der Venus als ( me

gegenseitige Trennung beider Liebenden von einander und ein Sc heiden

von der Stfitfe, an welcher sie "bis dahin vereinig:! •waren, angedeu-

tet ist, Hätte der Künstler ausdrücken wollen, dass Venus am Platze

bleiben und Adonis diesen verlassen werde, so hätte er jene sitzend

darstellen müssen, wie auf den bekannten betreffenden Sarkofthagre-

unzweifelhafte geflüpoltc Adonis ile« an erster Stolle orwähnteil Spiegels gehört die ei-

genthüinUcbe aus der Zuit dor späteren Böm. Kaiser stammende geflägelte Bronzefignr

in voÜiMiuUgcr Aristiiehar Trwilifc, wdfthA Oviol Beo. d*Antiq. T. IT, pL 6K mtor
nr. III u. IV abbildlioh mitgetheilt mi. p. SOS tg. anffiükodenreisß als Yiotoia geftMi

hat. Es liegt auf der Hand, dass es sich um einen Tanzenden handelt, nnrl rwav

wird man lebhaft an jenes palliolatim saltare (Fronto de or. L Mai) erinnert, uur dass

das palliom durch die aoffidlend langen SeitenlMohan dar Aaatiichen Mätze , welobe

etwa Us SD den Knieen der Figur herabreichen «firden, vertreten wird. Ein tanzen-

der Adonis würde sehr wohl passen. Wir erinnern nicht sowohl an Amob. adv- gent.

VII, 83, als an jene im Epitaph. M. Lncceji (Gruter Inscr. lat. p. MC, 21, 7, Wernsdorf

Podt laUmiu. III, 210, H. Mejer AnthoL lat. n. 1167,31 fg.) erwähnten Adonoi lusus, an

denen eich die torba Amonm bethmligte, wonmt aueh die Haltnng des Flügelknabea

auf demWandgemälde von Stabiae und etwa auch die der an erster Stelle aufgeführten

Wiener Bronze erklärt werden kann. Wir milssen indesspn hicbci bemerken, dass das

Tanzen nicht weniger zn einem Amor passen würde , und dass , wenn die vollständige

Asiatische Tracht für einen toldien wahncheinlich gemacht werden könnte , selbet der

Umstand, da» die Caylw'MlM Bnmae kein ffind dantellt, niebt wm der Anaricenniiiig

ainee Amor abhalten dürfte , welche Deutung dann auch f3r die Karlsruher Torracotta

ganz nnverwcrflich w&re. Nun hat allerdings lleydcmann einen in vollständiger Asiat.

Tracht dargestellten gefidgelten Knabetgüngling auf einem Marmorrelief des StockhoU

mer Nationahmueoms als Amor gefent, aber ohne auch nur in mindesten in ftberaeo*

gen . vgl. meinen Aufsatz über dieses Mus. im Philol. XXVII, S. 238 fg. — EndEcb
ist hier in Betracht zn ziehen die Darstellung auf dem Boden einer Kylix , von dt»r

Welcker eine Durclueichmuig in Rom bei E. Braun 1842 sah. Welcker betrachtet iia

Texte zu Temite's Wandgem. aiu Pomp. u. Hercul U. X, Taf. XXX den Gegenstand

dflBMlb«D ab „Pteia « der Hdeita auf dem Sobocwaa aitaend, und Asnor , d«r tie naeh

•einem Kui;s hindringt*', indem er in Anm. 6 hinzufugt „Paria dorok die Mütze be-

zeichnet." Die betreffende PcrtTmrr hezwcifelt Overbeck Galler. her. Bildw. 8. 271.

A. 28, indem er vennuthet, dwis vielmehr Aphrodite und Anehises oder Adonis dar-

gestdh aden. Dab« irrt ar frailkdi lekr, indem er g«ada daa ümgckcbrt« rcn dem
«aa Welcker anhebt, anaiagi, nlnilioli, daas Ena dan Fama su dem Knwe der He-

lena hindränge. Inzwisehen wird ihm ein Joder zugeben . dass das Bild . so gefasst

wie es Welcker thut, in der Reihe der bezüglichen T»arstellungen von PariH und Helena

darohMM fremd anmuthe. Handelt es sich aber um Paris nicht, so würden wir wenig*

«tana nidit die Wahl swiadun Andriaea und Adonia flfeiatel]«i, aondeni gant anlaoliie*

den an den lelekann danken.
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liefs durcbgaDgig geschehen ist - \), Auch hierin stimmt unser Bild-

werk ganz mit Ovid überein.

Nur in Betreff eines Punktes . kann es scheinen , als sei der

Künstler von dem Dichter abgewichen. Bi i Ovid geht die Hand-

lung im A\'aldc vor .siili , die Liebenden sitzen, ehe sie von einander

scheiden, unter einem Baume; das in Rede stehende EUcnbeinrelief

macht da<!:P£^en zunä(;list den Eindnu k als ständen Veim.s und Ado-

nis im Eingänge einer Bauliclikeit. ILätte der Kimstler wirklich die

Sache so gefasst wissen wollen, so könnte es scheinen, als nähere

er sich in dieser Beziehung der in den Sarkophagreliefs zu Tage

tretenden Auffassung, nach welclier der Platz, wo der zu seiner letz-

ten Jagd ausziehende Adonis sich von der Venus trennt^ das Ueilig-

thum dieser Göttin ist. Bas wäre aher immerhin seltsam, da den

Gompositionen auf den Sarkophagen eine ganz andere Version der

Sage zu Grunde liegt. Dass inzwischen die architektonische Umge-

hung der Figuren nicht heische, diese als innerhalb eines Gehendes

befindlich zu denken, bedarf keiner genaueren Darlegung ^ Jene

M) Dieae aind soit Wddcw^s ZunmmenBtellang nach Zoegft*« Aqfgeiohiwmg in den

Ann. d. Tnst. arcb. V, p. 155 Tnohrfarli vollständiger aufgezählt und mehr oder weniger

aasfahrlicb Itcsprochen von Kngol Kypms II . S. ß"2B fg., O, .Talm Arch. Heitr. S. 45 fg.,

besonders von ßauul-Rochett'e Ckuix de peitit. de Fomp. p. 127 fg., weiter von £. Pe-

tanen Ann. d. L T. XXXI7, p. 161 fg. and von H. ffinel eb«idw. XXXYI , p. 68 fg.

(denen B. BooIiette'B Arbeit unbekannt geblieben wa sein sclx int) Die drei im Lateru-

nens. Mus. aufhewahrton sind zuletzt genau besprochen in dem W- rke von B*»nndorf

and ächöne über die ant. Bildw. diesoa Mos. , in welchem auuii das eine bia dahin noch

nicht henasgogcbene ebbildlidi nutgetheilt ist» vgl. n. 50, 387, 446 u. Tkf. XXII.

f) Wir erinnern , tun nur einige F&lle ins Qediditnin nurfidnantfim, an Seroas

d'Agincourt Hist. de Tart T. T\. Archit.. pl. II, n. 1 u. 6 ,
Sculiit. M, 5, Gofi Inacr.

Etr. in urb. T.III, t. 8 u. 10, Pistolesi Vat. descr. ed illustr. T. IV, t. 113, Lasinio

Campo Santo di Pisa, t. CI, XXV, Raoul-Rochctte Mon. ined. pl.VII, n. 2. — An die

Stelle architektonischer Arkaden treten später aus Bäumen gebildete Bögen, z. B. an

dem Sarkophage bei Booillon Hub. d. Ant. m , Bes-rel. elirit.
,

pl. 32 ss Oarac

Mos. de sc. pl. 226 , n. 3.57 , welchen dieser T. II , P. 2
, p. 79fi ins vierte Jahrbmidert

setzt, una au den ebenfalls christl. Snrkr>j»h. bei Miliin Midi de France pl. LVIII, n. 4

u. LXY, 5. Eine Art von licbcr^ang an dem Musensarkopb. in Marbl. in the Brit. Mas.

X , 44 tt. Miliin*« 6al. m. XX, 64. Oder ec werden Gruppen oder einielne Figuren swi*

ohen je awei Bäumen oder Baumstämmen augcbraoht, ohne dass darob diese irgendwie

waldiges LocJtl, eine Landschaft u. ilgl. anpodeutct werden soll. Ilieher gehört «rewiss

auch das von Benndorf u. bchone a. a. O. Taf. II, n. 2, herausgegebene, unter n. 270

beschriebene u. dann von E. Curtius in Gerhards Denkm. u. Forsch., 1867, i>. 82 fg. bcspro-

flliene Belief d. Lateran. Mos. Besondere intereaaant iat die Bantellnng auf der <^ier>

aette des Yatican. Sarkophags lai Gerhard A. Bildw. T. LXXTV, n. 3, wo „Mann und

Fnn aidi die Hand snm Abachied geben", atehend „im Vordergrund einea »nigehing-
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gtehi wmenilieli dem Bahmen um ein Bild gleich, ist also an sich

ohne alle Beziehung auf den Platz der llandlung. Fordert nun der

Vorhang jene AufFassungswcisc V Dass die auf Taf 1. dargestellte

Scene als inncrlialb der Behausung der Phädra und des Hippolytus

vor sich gehend zu denken sei, hat wenigstens (;1kmi so viel, ja mehr

Wahrscheinlichkeit, als dass sie ins Freie verlofrt sein solle. Wie

kommt es also , dass auf Taf. II. ein Vorhang zu sehen ist , auf

Taf. I. aber nicht? Man kann sapen. es röhre daher, dass die

beiden Darstellungen Copien nach W^erken verschiedener Künstler

seien und auf dem einen Originale ein Vorhang za sehen war,

auf dem anderen aller nicKi in diesem Falle hätte man — mag

nim die Copie Ton einem und demselben EttnsÜer berrfllirea oder

Ton sweien — etwa anzunehmen, dass der Yerfertiger beider Tafeln

oder der Yerfertiger von Taf IL an dem Nichtrorhandensein eines

Vorhangs auf Taf. I., obgleich die Handlung doch auch im Innern

einer Baulichkeit Tor sich g<'ht, gar keinen Anstoss nahm. Aber

Hesse sich, wenn die Architektur hinsichtlich des Ortes, an welchem

man sich die Figuren zu denken hat, ganz irrelevant ist, nicht auch

annehmen, dass das so bleil>e. es mögen Vorhänjre liiuzngefügt sein

oder nif ht. dass also der Künstler von Taf IL, weun er dt^n Vorhang

nicht von seinem Onginale entlehnte, denselben aus keinem andern

Grunde anbrachte, als etwa der Abwechselung wegen? Mm wird

kaum anders urtlu ilen können, wenn man in der Architektur die An*

dentnng eines Eingangs in ein Gebäude oder eines Durchgangs in

einer Halle, und selbst wenn man die Fronte einer Nische erkennt.

Sind doch Torhänge wie der in Bede stehende als Zubehör aller

flkttxahnlichen Oeffiinngen bekanni Wenn aber diese wie im vorlie-

genden Falle als solche ganz bedeutungslos sind, so wird man auch

ten Yorhangs , der zwischnu zwei fast kahlen Häurnen hcf^tigt ist : vcrmuthlicb nicht

ohne Beisiehuug auf lündliche Grabcsstille." So der Herausgeber im Text ä. äl3. Wir

d>g«g«n swdfelii darehatu iiieht> daas durah die Blume die Loealif&t m keiner andern

gemacht werden soll , als diejenige ist , weldie man auf den nicht seltenen gleichen

oder ähnlichen Sarl\ophfif?darf!tcnungen annunchmen hat, in denen Im i* rlcr dcxtrarum jun-

ctio die Verlobten vor einem Vorhang stehen , der sich innerhalb eines Bogens oder

mden geUldeton Dnrcbgimgs befindet oder andi der arehitektoutesüien Einfassung gaua

antbehri. O^en Gerbard*! Besiehong der Oarttelinng anf einen Absdiied vom Gatten

sprach schon Rossbach T'ntersuch. ßbrr die röm. Ehe S. f?83. Auf dorn Mosaik von S.

Giovanni in Funtc bei rimripun Vet. myii. t. LXX n. Quast Altchr. Bnuw. v. Ravonna

I, 3 erblickt man die eiiizehien Apostel zwischen je zwai Stauden unter Fiirapetasmcn

atehend.
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den zu ihnen gehörenden Vorhängen, welche man nach Belieben andeu-

ten konnte oder nicht, keine besondere Bedeuhmg beizulegen haben ^ * ).

So viel über das Dargestellte. Suchen wir jetzt die ^^eranlas-

sung und Bczieliuiig, sowie die Zeit der Verfertigung unseres Di-

ptychons zu onnittcln!

Dieses gchüi-t zu tleiijeiugen , welche nur mit mythischen Dar-

stelhmgon versehen sind. Die Zahl der auf ims gekommenen Di-

ptycha dieser Art ist bekanntlich nur sehr gering *
" ». Darf man die-

selben als eine [besondere Classe den consnlarischen , d. i. von den

Consuin und andern höheren Magistraten, seit Theodosius d* G. nur

von den consules ordinarii an den Kaiser, den Senat n. A. ver-

schenkten^ und ekklesiastischen gegenüberstellen, wie Fnlszky tbut,

indem er annimmt, dass sie als Weihgeschenke an Gottheiten, die in

den Tempeln niedeigelegt worden, zu betrachten seien? Es ist al-

lerdings nicht zu hezweifeln, dass unter den zahlreichen Weihgesohen-

ken, die man in Tempel stiftete, auch Diptycha vorkamen, Giebt

es doch dafiir sogar ein ausdrückliches Zeuguiss '

' ). Auch unter

Man Terigktelie satter den in Anm. 27 g. B. erwUmieii beiden BSldweriten im
Silbemmd im Cab. des Antiq. zu Paris bei Miliin Mon. tn4d. 1, 10 (Gel. myth. CXXXTt,
487) . wo fiel* Ilauptcingnnff zu Achilles' Hchatiünng- wcrler Thiirflüpel noch Vorhänge

zeigt, die bcidon Scitcnzufrnnpe aber mit letzteren versehen vind , und besonders nnch

die beidcu ^^ilberkkstcben des lu Rum iia J. 1793 gciuacbteii . früher mit Unrecht vor-

diebtiften Fandee (F. Piper Mytboloir. u. Symbol, d. cbiieÜ. Kunet Bd I, Abtblg. 1,

S. HO u. 188 fg.) , welche zunächst in den Beiitt de« Bnom Sdiellersheiin und jetci

aus dem des Herzogs von Blacas in das Brit. Museum gekommen sind , bei Agincoari

üist. de Part T. IV, Sculpt., pl. IX , n. 1 u. 9, oder bei Bottiger Sabina X&f. lü, 1

n. IV, 1 , von denen dw eine Figuren in arohitektonieohen Bahmen mit Yarfaingen,

der andere Figaren in eolohen ebne Yoriiiage seigt , ohne daun man irgendweleben

Grund hätte zu denken , jene seien Eom Untoncbiede von dieeen ale im Inaors einer

BauUchkeit vorweilend gemeint.

Piilszky (Fcjerv. ivor. p. 25 fg.) hat nur sieben derselben zu verxeichnen , in-

dem er das jetzt su Wien befindliche mit der Romft nnd der Conata&imopolis (Gori

Tbes. vel. d« T. t. m u. IX) ale rayttiologiiehee verantchligt, waa ninmiennehr an*

lässig ist. Sacken und Kenner (Beschr. d. Samml. d. k. k. Münz- u. Ant.-Cab 7V. Wien,

S. 452 fg.) halten für wahrscheinlich, dass es zu einem (Toschenk der Consuin am Jah-

restage der Städte bestimmt gewesen sei. Dieaelben Stücke uud dazu noch vier andere

werden von Weetwood a. a. 0. p. 166 fg. aufgelttkrt. Besüifliöb dar vier «ndern ist es

una unmöglich zu entscheiden, ob sie allewirktioh in die Kategorie der ])i|itydift, mid,

w^f^nn das, ob zwei von ilinoti in die der sogen, mythologischen gehören.

30) Die wichtigsten Belegstellen in Becker'« Gailu», dr. Ausg. von Sein, Tb. II.

S. 396.

3>> „Ein frommer Mauu schenkt cineiu Tempel iu lleggiu di Cakbria pugillaros

membramtoeoe operoolie eborew , daneben ein Schnmdckiatcben u. neonxehn Qem&lde.
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den uns erhaltenen Werken können immerhin einip:e sein, die jene

Bestimmung: hatten: aber es ist durchaus irrig, dass Naiiiensinsclirif-

ten von GostlieiLkgebern vorlianden seien, welche auch mir mit eini-

ger Sicherheit auf ein TempelGToschenk deuteten ' ' l Dazu kommt,

dass die meisten der bcti'cti'enden Darstellungen IVn- ein Diptychon,

das ßa den i*rivatgebrauch bestimmt war, besser oder wenigstens

eben so gut passen« als für ein irgend einer Gottheit zu weihendes,

und— was besonders su beachten ist— dass mehrere DarsteUnsgen

gerade dem Zwecke entsprechen, m dem die Diptycha jsimächst und

eigenilich dienten Schon Gori nahm zwei Glassen der dem heid-

Inscr. Neap. n. (Grell. Inscrr. 3838). Die InBclirift ist aus puter Zeit, wahrscheinlich

»\u^r alH der couBtante Gebrauch der Diptycha'" (Th. Mommsen Iwi S. Vögelin, Mit-

theii. der antiquar. GeselUch. iu Zürich, Bd XI, H. 4 , S. 80, Anni. 4).

SS) Mit welcher Zuverlässigkeit kann man z. B. t»eiiaupUm , dass die Inschriften

NIOOHACBORUHSYIOIACHORDM aufdem Dipt. von Hoatiere bei Mtnrtmine et Dnrttid

Voy. liter. de deux relig. benMicliiu P. I, p, 98 = Gori Tlies. I , t. VI , sich auf die

Schenkgebor nn einen Tempel bezichen
,

ganz abgesehen davon , dass die Inschrift

(IiA)MIMDIOKUM auf der einzigen erhaltenen Tafel eines Dipt. zu Brescia (Qoh II,

t. XVI
,

D'Aginoourt Hiat. de Part T. IT, Senlpt., pL. X, iig. 10 , «. unten Amn* 45)

auf keinen solchen geht. Nach Gori Thos. I , p. 208 gehört das Dipt. lUeretenie,

familiis Niconmchomin et Symmachorum , viromm consularium , dedicatum. in die

Kategorie der hochzeitlichen : feminae duae sacra faciunt, ni fallor, Garaciia. ut

nuptiae bonia ominibos auspicatissimao
,

peractis sacris, evaderent: easqud (tabulas)

remotäore mto, quo seolptae sunt, probabile e«t iponiia dono data« Aitste. Freüidi

giebt er diese Meinung bald wieder auf, p. 204 : credibile est vel Symmaehis et IGao-

Tnacbis dono datas fuisse has ebnmeas tabulas. vel, quo<l magis probabib' vidotur, eos

dono dedisse, quum aliquod eacrum in honorem Baochi celebraudum jussissent, und

p.206, wifidenEm seine Heinong ftndemd: acnlptnni honun pugillatiom longv antiquicr

est iisdem consularibus viris Sj^mmachis. et Nioomachis, qni üsdem usi sunt, vel mt

ipsi donarent, vel ut aliquis scriptas eoruni in menibraTiis laiidcs iisdrm dodicarot. Xoch

Borghcsi Ann. d. Inst, ai'ch. XXI, p. 301 l>ezog das in Kedo stt hendo Dipl, auf eine,

der beiden von Symmachus Epist. erwähnten Ycrheirathuugeu von Gliedom jener ¥&•

vuS&m miteinander. Ton iponaalia, Teriolrangegeeohenken, hStenw dweh den Cod.

Justinian. ¥,8, S u. 71,8. An ein solches dachte gewiss auch Borghosi, nicht aber an

tabulac nnptiales oder sponsales (Marquardt Rom. Privataltcrtb. I . S. 40 n. 46), diowir,

nebenbei bemerkt, auch auf den einschlägigen bekannten Heliefä nie in der Form von

Diptycha finden; ob mit Redit, man dahingestellt bleiben, jedenfalls aber mit niebt

nunderem Sdiein alt Palasky an ein Tempelfl^eedienk.

13} Vgl. namentlich die Diptychen mit Mosen und Literaten , das früher Dnrand*-

sche, jetzt im Lonvre zu Paris befindlirbe, nm nusführlichstt n l)< ;i( bru lieii von J. de

Witte Descr. des Autiq. — Durand, Paris 18üt>
, p. 453 , und das Di]it. von Muiiza bei

Gori II
,

pl. Vin , und g«>auer bei Didnm Ann. ardidol. T. XXI , zu p. 222. Zu de-

nen, welche Sohriften u. Notiaenbficher besonders ndthig hatten, geborten namentlieh

auch die .\erzte wie denn Aesculapius zuwei'n TTiit einer Rolle darpe^tcllt wird.

Es liegt wohl auf der Hand, dass das berühnito. jotzt in IJverpool befindliche Dipt.

(Qori T.IV, t. iX n, XXI , Wieseler Denkm. d. a. Kunst II, Öl
,
7»2, a u. b, Pnlszky
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mschen Alterthum angehörenden Diptycha an. indem er den consu-

laria die honoraria . quae inter xenia nnmrralMntur, poe:oiuibcrstellt

(Thes. T. n, p. 243^: und diese Eintliciliuig hat jedenfalls nicht we-

niger fiir <;ich als jene PnlszVv'sche, nbpleich sie «^enan betrachtet,

weder Idfiiscli richtii; ist, noch alle Arten der Diptyc hcii von Elfenbein

oder, ia Ei*mangeiung dieses, von Kameelbein ^ *
) umfasst. Wir wol-

len nur nebenbei bemerken, da.ss ausser den oben erwähnten soge-

nannten consularischeu Diptycha für die Kaiserzeit noch andere von

dner hoben Staatsbehörde ausgehende libii elephantini erwähnt wer-

den, die sicherlicli ebenso wie jene mit bildlichen Darstellungen ver-

siert waren ^*)» Dass auch noch m der Zeit, da der GebrancK der

oonsularischen. Diptycha gäng und gebe war, Private sich zu eige

nem Gebrauche oder zum Verschenken auch elfenbeinerne Diptycha

machen Hessen, wird wohl nicht in Abrede gestellt werden können ^*).

F(^fiew, ivor., Frontisp.), eb«Dso wie du entapreetiende in eiiMr SdiweisariicheD Pri-

TtttiMmmlttng befindliche, das wir nur aus Westwoud'a Erwähnung ft. A.O. y. 155, nr. 46

kenneo , mit viel f^iwserf^r "WahrscheinlichkHt für H<»«itzthriTn«»r f'm^n Ar/trs. etwa

Geschenke für geleistete Dienste , als für Gaben an Tempci der licilgottheiten betraob»

tat werdm. Finden wir doch auch Deekel von MedieinhOchsen mit Bildern der Hell*

gotthciten geschmückt (Jahrb. des Vor. von Alterthumsfr. im Rheinl. XIT« T. II. :b

Onhl u. Konor Leben d. Gr. u. Röm. Fig. 482 (8. 649 d. zw. Aufl.}.

3<) Aus diesem Miitorial sind unter den non^tilnrischen' Diptycha der Fejm'ärischcn.

jetzt Mayer'sohen Sammlung drei , swol halbe und ein ganzes , weshalb Aug. Franoks

an der £diih«it tweifelte, die jedoch von Pnlttky mit Berufung auf Daniel Boeinn in

Sdmts genommen wird, vgl. deneelben a. a. 0. p. 43 fg. n. 82, SS, 84, 86, u. Wesi-

wood a. a. 0. p. 149, ii
2'* p \'\

, n. 30*, p. 153. n. H7. Die Tafel, welche

Pulszky anf don ronsul Mapnus zurfickfiihrtp . nr. 82 = Westwood n. 25*. ist auch

beschrieben von E. Hraun Bull. d. inst. arch. 1851, p. 82 , wo aber irrthümlich die In^

aobrift pio praeenle Baldrioo jnbente alt dem eeeheten Jahrltnnderi aofeliörend betnoh>

tei wird>

Nach Fl. Vopiicus Tacit. 8 diu senatusconsulta quae ad principes pertincbanl

in libris elephantinim scribobuntnr. — Nach libanius Epist. 941 ad Tafian., Isidor. Peius,

lib. II, ep. 5. Thciuist, (>r. .Will, p. 27.H, 18 fg. Dindorf. empfingen die Consuln und

andere hohe Magistrate in Comtantinopel ihre Eärnennnng vermittolei 4i9v^ y^af/ftn-

nS« ilApunof, iffkxot tS fXftfavTOf, im Senate taf dem Forum, wo dieaeiben aun>e-

wahH wurden. Mk anf ConstAntin ((k)din. Kxcerpt. ex anl ri. riiii<itant. p. 40, 17 fg.

Pekker). Vgl. auch Vales. ad Ammian. .\XVI1I. l. p. 510. In apätcror Zeit erhielt der

( onsul <f«t ßaatJux^s X^*^^ einen x^Q^I^ tyytyQ<tfifj(ros , während des ßQußtiap der tüv

ftiißoif tif jvTtov jov voftof t* ßaaUixijf /«i^c waren , nach Conttantin. Piorphyroif. de

oerim. aulae TJyzaTi» p, 709. f> u. 710, G fp. cd. Bonn

^) Selljpt nicht für (üo Zeit nach dem Edicto der KaipiT Valfutiuian, Theodosius.

Arcadius, Cod. Theodus. 1- X\'. tit. 9 de expeusis ludoruui : lUud etiaxD constitatione

iolidaiBne, ui eKoq»tie eonmlibne ordinarüe nnUi pronue aUeri Mreem qwrtelain,
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Machen wir, hiervon ausgehend, wenigstens den Versuch, di« Ge-

legenheit oder die Person zu emittebi, für welche unser Diptychon

gearbeitet vvnidel Zunächst konnte man, da auf jeder Tafel desselben

eine Liebesscene sich dargestellt findet, h(n ^velcher das höherstehende

und ältere Weib als die Antragsteller in oder diejenige, welclie das

Liel)eszeichen giebt, erscheint, etwa auf den Gedanken kommen, dass

man ein erotisches Di])tyfhon anzuerkennen habe, das von einer tot-

nehmen Komischen Dame iur einen jüngem Maim bestimmt gewesen

sei ^
'
). Aber wäre es nm Anderes zu geschweigen — wohl pas-

send gewesen, dafikr Darstellungen ans Sa^ zu wählen, nach wel-

chen die geliebten Jünglinge eines firfilien Todes starben und der

eine von ihnen grade in Folge des von ihm mit Abscheu surackge-

wiesenen Liebesantrages? Auch gegen die Annahme, das Diptychon

sei zu einem Eochzeitsgeschenk bestimmt gewesen, lassen sich ausser

diptycha ex obore , duiidi lacultas sit ; denn dioses bezieht sich offenbar nur auf die

dffenttklieii Aiutbefliiiig«& untl nt di« fibnjgen Vagutnte , wddM tioh dergl«ieh«D bi«

dahin erlaubt hatten . im Gegenntie gegen die cons. ordinarii. — Da wir oben —
und gewiss mit Fug und Rocht — voransgosotzt haben, dass auch Diptycha von Pri-

vaten an Private dann und wann als Geschenke (gegeben seiea, halten wir es f&r gera-

then, auadr&oklich sa bemerken , dass wir Leich's (De dipt. yet 6A^ di|it. anuB. Qniniu,

Upt. dOnOCJCLin , p. II) und Vögelin*s (m. 0. S. 80) Heürang, wo» Senec epiat. 87

(Xni ,2,3) folge , dass Diptycha als Neujahrsgeschenko schon xu Seneca's Zeit ge-

bräuchlich gewesen seien, für durchaus irrig halten. Eine andere Stelle aber, ans

welcher hervorginge , dass parmi les presents
,
qn'on s'offrait reciproquemeut au renou-

velleaient de Viani» Im t»b1ettes ou pogillaires jouaient an gr»d lole (Cb. LenorauMt

TWsor d«,iimniwn. «t de glypt. CL II, Ser. 10, P. 1 , p. 11), kennen wir nielit.

^) IJebeabiiefe (i/Xrot, yfmftfttntiu , Luc. Touris 18) von Frauen an Männer
sind schon aus Griechischem Brauche bekuutit. Mun fmdot sie auch iils Dij^tyclm, wie

auf unserem Diptychon so mehrfach aul' den DarateUuugeu , die üch aul liippolytus

besieben. Baioiide» inteMMaiit iet die Uebemidmag aoldMr BriefWelohen von Amor
als Abgesandten der Gelatein aa den Polyphem auf dem Herenl. Wandgemulde Pitt.

d'Ercol. T. 10. Mus. Borb. 1, 2, Milliii Gal niyth. CLXTI , 632, ausserdem aber das

J{njvj(ov Twv /(MüTMccJv in der Hand der Briff-tfllr : Mus. Borb. VI, 35. in der Regel

mögen die betrefienden Diptycha besonders {»ruciiivuii gewesen sein. Antonius schickte

der Kleopatm itlrd^ T«3r I^jmIv 6vvxiv« niA tt^wnfiJUiw (Plniareb. Anton. 68). —
Ich sehe hinterdrein , dass schon die Französ. Akademie zur Zeit von de Boze u. noch

Sala a. a. 0. p. 27 unser Dipt. als erotinchos Ix trachtetc. Gegen jene erklärte sich

bereits Leioh a. a. 0. p. XLIII fg., aber aus keinem anderen Grunde, als weil es un-

wabraeheinlidi sei , veteres inscriptos tantae magnitadinis pugillaribiu amoree paeUia

ntaiaie. AUerdiiiga pBegten die beireffenden tebnlae Uein and ziertidi m Min : Ovid.

de art. am. III, 821 fg., Martial. .\IV. ep. 9, schol. Juvetial. IX . 3G. Daxu passen

die t>ar**t<'llunßcii auf dfn Montimentcu . Hiu-h dit? auf uns. Taf. 1. Da*« die Tafel in

der Hand des Stilpo in ßronxi d'Ercol. Ii, MJ. u. Bottiger s Sabina Taf. IX eine Liebet*

botacbaft entbalte (Böttiger U, 8. 252), iet niebt wabncbeialieh.
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dem eben angedeatetea noch andere nicht minder gewichtige Bedenken

anfetellen, f&r sie auch nicht ein überzeugender Grund ^"). Hippolytus

und Phädra, Adonis imd Venus wurden nicht selten auf der Bühne

WiiigesUillt. .Sci'iu'u aus den Sagen von ilinen kCtniuMi also immerhin

als passender bildlicher Sdumu k der Diptycha von Hülinenkünstlem

betraclitet werden, und diese werden zum Uebei*tiusse selbst als aus

Elfenbein bestclu'jul ausilnicklich l)ezengt '

" ). Aber wer wird, auch

ganz abgesehen von dem Imstande, duss die Figuren nicht in sceni-

schem Costüme sind, diese Beziehimg für sicher haltim, wenn sich

noch andere, nicht minder mögliche ausfindig macheu lassen ? — Die

betreffenden Sagen finden sich wiederholt aof Römischen Sarkophagen

berücksichtigt. Dieses geschah ohne Zweifel wesentlich auch deshalb,

weil sie eine Andeutung auf Wiederauferstehen, ja auf eine höhere

Geltung nach dem Tode enthalten. Da es nun so gut wie sicher

steht, dass auch Diptycha zu den Gegenständen gehörten, welche

Todten ins Grab gegeben wurden so bleibt es unbenommen, un-

serm Diptychon eine solche Bestimmung zuzuschreiben. Daneben

wäre etwa aucli die MögliclLkcnt vurliunden, duas das Diptychon Be-

sitzthuiu eines durch den frühen Tod des Geliebten ' '
) betrübten

Weibes gewesen sei. weh Ikvn diesem als werthes und zugleich trost-

bniic^endes AudeiLkeu an den Dahingescliiedenen dienen konnte. Doch

genug von den xMöglichkeiten ! Die Sagen von Hippolytus und Adonis

gaben nicht bloss den Stoff für Darstellungen an den Behausungen

der Todten, sondern auch für die an den Wohnungen und Geräthen

38) Die betreffende Ansicht ist schon von Moratori gcäuBsert , der für sie keinen

andern Grund hatte, als dpti . dass InMlichpn Darsti^llunjjen sich offenbar auf Lie-

besaffairen beziebeu, s. Em. i^uirini ep. ad Cl. de Boze p. 14, uud nachher auch von

Gfiri Th«8. 1, p. 908. Nach B«ldüii (s. Quirini a. «. 0. p. 16) soll gar du eino Tft-

felchen die Hochzeit des Ilonorina mit d«r Hari» , daa andere die Hoohseit deawlben

mit der Therniantia angehen !

39) N'gl. Philustr. Nor. 0. p, 38^, 33 fg. Kays., eine Stelle, die auch beniglicli der

GroMe und Solidität der Dipl, interessant ist : tsn^ftnn ^,f(>tln' ta' ox^fturrm' lovi

imvroß vffov^rcr; oiop TtQoai^xovwuf Tt ngay/itnt, xai yoQ Ji) xtä Silxovt tlttpttwrirovt

Ml ^t^v^vf {Ij^ovrec iml Kaya.) ic^e^jUiyi^vot aCritf wanfu (y/nmSta xtii thv 'HnttQti-

tr}v KifffTr^(TffJT?f .-rpo> Tor cly^ov xlovu xitr^a^nr c.i'ioO jijV (iionyya liu/orTfi o()^«u"

ruis äiXroti. In Hi tretT d. r Kostbarkeit der Diptycha hat mau übrigena nicht xu ver-

gesaen, dass nicL um bevurzugte kaiserliche Schauspieler handelt.

40) S. H. Bnmn Ann. d. InaU aKvli. Yol. XXI , p. 358 tu Man. imd. ¥. V , t Tl.

4*) Tgl. t«n & Patonon fliber DantalliiiigeD von Temn und Adonia in dan

Ann. d*lDai. T. XZXIT, IM BaMarkta.

Digitized by Google



31

der Lebenden her, wie nicht bloss die Ruinen der verschütteten

Städte am Vesuv zeigen, passten somit auch f&r die Geräthe der Le>

bendeii zu Zierathen ohne alle besondere Beziehung. Die ursprüng-

liche Bestimmung des in Bede stehenden Diptychons sicher zu ermit-

teln ist immöglich.

Auch über die Zeit, in welcher unser Diptychou ffparlieitet sein

möge, ist es nicht leicht ein sicheres Urtheil abzuixebcu. Während

neuerlich Fulszky's Ansicht, dass es dem dritten Jahrhunderte unse-

rer Aera zuzuweisen sei , wiederholt Beipflichtimg gefunden hat * *
),

schrieb es Gori bei der ersten Besprechimg der Zeit des Commodus

SU, Baidini aber der des Eonorius *^), glaubte femer Passeri (Expos,

in aacr. mon. ebum. p. 48 dass es der Kunstftbung in der Zelt

der Langobarden angehöre, indem er es in die ^tegone d^ ekldesi-

astischen Diptycha setzte, und hielt Sala daftür, dass die Tafel I als

ein Ueberbleibsel des ältesten u^s bekannten Diptychons su betrachten

sei, die andere dagegen erst unter oder nicht vid vor Papst Paul II

gearbeitet sein könne * * ). Auch in BetrcflF anderer unter den so-

genannten mythologischen Diptycha luid selbst einiger von den

41) Bei Wettwood ft. ft. 0. p. 166 imd bei lAlwrte tu a. 0. T. I. p. 191.

V) Oori (Em. Qidrim epiit. ad d. de Bote p. 8) meinte , ee m& viellmolit ein von

Commodus bei Gele^nheit der Venatlones verschenktes Diptychon, üeber Baldini e.

oben Anm. S8. Gegen Bfidc crkliüto sich Leich a. a. O. p. XLIII.

44) Vei^l. Mon, ant. di Breso. p. 29, wo Sala, dessen l'rtheil um 8o beachtens-

werther ist , als er dae Original vor Augen hatte , zunächst über Taf. I. bemerkt

:

Qoeeto dittioo Qnerin. non det tatto oonaenrato i it piii aniioo de* diltiol- Cio n päd
asserire con sicureEza , ma riesce raalagevole decidere a quäle etä appartenga : pare

che dire ri possa opera eseguita in t«mpo di decadimento neW arte. Lo stile perö

Delle figure & buono , hello il concctto , Ic forme gentili , se non che quaiche menda
ppariaoe nell* atlaooahira delle gambe del Fhride (er meint den Hippolytns). In Be-

treff der erst«» Worte steht eu bemerken, dass dem Verf. die wirklich datirboreu ftl«

testen Diptychen sclnverlich bekannt waren. Doch wird er von dem berühmten Dipt.

mit den Hcilgöttem (Änm. ä3) wenigstens nach Abbildungen Kunde gehabt bab^n , so

wie von dem von Montiers (Anm. 32) , welche jetzt meist ins 2te Jahrhundert n. Chr.

venatat werden. Baun fiU»t Sala fort: La eeoonda tavoletta— , bendtö abbia l*appa-

renza di essere pin antica, e opera nondimeno pertinente ad etä meno rimota, e forse

a quella del prefato Pontefice, o di non molto anteriore. Lo stile e rozzo anziehe no,

e le forme ignobili. Wie wenig durch diese Gründe das zu Beweisende wirklich be-

wieaen wird
,

liegt wobl auf der Bmi. Am gani anderen , aber niebt weniger aniu-
läasigen Gründen sohloss Leich a. n. i ). p. XLUII, in Betreff des gansen Diptydiona,

has tabultif- nihil cum veterum diptychis eommuno liabere, sed ad cam potius aetatem,

qua renasoeutea artes Paulus II P. M. praesidio suo fovebat , raferri debere. Dass die

beiden fteMn aar Zeit , da Panl n noch Cardinal Pietro Barbo war , neue Zus&tse er>

hielten, iit bekannt, i. oben Asm, 4.
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sogen, coiisularisoheii findet sich ein ähnliches Schwanken in der An-

setenng der VerfertlgungSEeit * ^ ).

45) Für jene sei als Beispi«! nur das Dipi. toh Monza mit der Mose und dem
Literaten (Anm. 33) !\niTefiihrt . iu welchem Gori p. 240 fg am lifibsten den BoefhiuB

erkannt wisaett wollte, wonach das Werk in die Zeit gegen iinu iMuk- dfs fiiiil'tcii Jalir-

hunderts fallen würde, während iiock in Bullet, de l'acad. roy. de Belgique i". XVI,

P. 1, ik 6B6 einen Röimeclien Dichter ep&terer Zeit «nnimait, de» Weric aber i nae
epoque Toieine ou contemporaire du regne de Conatanttn^le^Orand zuschreibt , mit

Hinzufiigfunff der t'onjectur. da-^jj Ic (lipty(iii»> pout avoir contenu une liste (avay(ta(fi))

dea vainqueai-8 dans les jeux Capitolins. oü etait inscrit le nom du poete, dont I'iinage

eit repreientfe ear la oouvertnre, et qoi Taun peut^tre Offerte a quelqne ami en

•oavenir de aa victoire, Pulszky aber p. 27, n. 5, lieber an Homer oder Enniai denken

möchte und das Di)itYchon dein fünfton Julirli. zu8chreil)t, Labartc T. I. p. 7 dasselbe

in das vierte Jahrb. oder in den Anfang dea fünften versetzt, < luilich Didrori T. XXI,

p. 2^1 der Ansicht ist, C8*gchüre dem zweiten oder hüchstunB dem dritten Jahrhun-

dert «merer Aera an^ Ana dem Kreiie der wgen. conaolariaehen IKpt3rehen möge ab
Btiapiel gelten das zu Breecia mit der Inachr. Lampadiorom (Anm. 32). Der erste,

welcher die frühere Moiimng , dass fsich ntif jenm I.ampadius beziehe , der 530 nach

Chr. Consul war, aus künstlerischen Oründen als sehr eigeuthümlich bezeichnete, abei

. ne doch ttieht anfitofeben wagte , ist Sala p. 86 fg. , deeiea Amioht ala Antoptan ba>

•ondero Beaohtang verdient : A differensa del Breeclano e condotto ad alto tiUevo , e

con accuratezza fiile dü Isnientire l'opinione prevalente presse i glittografi, essere i

dittlfi operc di Inirbaru disegrio. I-c teste hodu ;uninHte . sccite Ic piephc , o i ricuuii

tracciuü leggermeutu seuza recar pregiudiziu ui anUamento di e»se ; spiritosc le müsse

de* eatralÜ. In aomma ae noo fosaimo accertati dell* epoca in oni fu eeso lavorato ei

giudicherebbe fattura di tempi migliori , e non del TI aeoolo , in cui le arti erano in

grande decadenza. L'nabhanorig' von Siilu urtheilte auch Pnlszkj i<
]h n. 2 . trotzdem,

dasfl er das Dipt. nur durch die früheren ungenügenden Abbddungeu kannte : tho style

of ennag ia fkr snperior to eo a late period. Zn deraetbeu Anaidit fahrte ihn die

Betraehtong der Inaehrift: the füll and round lettera do not in any way reeemble the

narrow aiid elorigatcd form of the Inscriptions of the sixth Century un all the other

Diptycha; and \ve caiinot )/nt ^^-under that the diffcrcncc betwccn this tabk-t and that

of Orestes , the coUeugue of Lampadius , iu ariistic a« well as palaeographic respect,

did not airike the Hagoibttdia, Maffda, and Ooria, and «uggeat the id«a of a Palim-

psest. Er meint nun , dass wenn der Consul zur Linken bartlos sein sollte , das Werk
wohl der Mitte des dritten Jahrluiudcrts ang'ehüren und dieser der jüngere Pbilippoa,

Sohn des Eaiaers Philippos Arabs, sein könnte. Aber die betreffende Figur hat nach

Weilwood p. 17t der nädi dnon tnIBiduni Abgnaa nrChaikn konnte, wie dk beidea

Abrigen , einen knrun Bart nnd iat, wie dieae, Ton mittlerem Alter. Naeh Weet«rood*a

TJrtheil ist die .\unahrae, that the inscription, niay l>e a palinipecst, cortainly untenable.

Das Werk sei niucli inferior to the diptyeh of Philip unt. Anm. öl, b. wanting

»Iso the elegant ornamental border of thai piece. Kr betmchtet es als a memorial of

the Emperor Tbeodoiifb, by wlum the Egyplaan obetiak plaoed by Conctantine in the

Centre of the Hippodrome at Consuntinople , and afterwards thrown down by an

earthquake , was re-erected at the end of the Iburth Century , where it still remains

(Zoega De orig. obelisc. Korne 1797 ; D'Agincourt Uist. de Tart lY, Scalpt., pL X) , in>

dem er alt beaondera beachteaawerth herrorhebt: On the eaat aide of the pedettal the

Bmparor ia in the actof diatribiithig rewards, and atanda behind a lattice-work gallecy.
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Was das unsrige aAbetrifit, so theilen wir Sala's Ansioht inso>

fem, als wir auch daför lialten, dass beide Tafehi nicht von einer

und derselben känsilerischen Aasfiihnmg sind. 'Dieser Umstand liegt

nicht, bloss för die Nebendinge, sondern auch für die Figuren genug-

sam zu Tage. Wollte man deshalb voraussetzen, dass die Tafeln

zu verst'liiedeneu Zeiten und von verscliitHlciicu Kiinstlcrii gearbeitet

seien , so wiirde man wohl jils das Wahrscheinlichste anzunehmen

haben, dass die ursprunglich als Pendant zu Taf. I, die man nach

Massgabe des Stils der Fisruren fiiir die ältere zu halten keinen An-

stand nehmen wird, ausgctuhrte Tafel verloren gegangen und dann

durch unsere Taf. II ersetzt sei , natürlich noch innerhalb der Gren-

zen des Altertliums, Der verloren gegangenen Taiel liesse sich

dann aber mit keinem grösserem Scheine eine andere mythische Dar-

stellung zuschreiben als eben die, mit welcher unsere Taf. II Terse-

hen ist, wobei zugleich wohl anzunehmen wäre, dass der Künstler,

welcher Taf. II arbeitete, von der Darstellung auf der zu ersetsenden

Tafel eine Kunde hatte. War aber dem also, so ist es wiederum

das Wahrscheinlichste, dass diese Kunde nicht bloss auf allgemeinem

Hörensagen beruhte. Jedenfalls sind die Yerschiedenheiten in den

Nebendingen eben so leicht zu erkhireu, wenn man annimmt, dass

beide Tafeln zu derselben Z(;it von verschiedenen Händen oder nach

()ri|rinalen, Ale von verschiedenen Künstlern lierriilii-tcn
,

gearbeitet

seien, als wenn man voraussetzt, dass die Yerschiedenlieit der Aus-

führung nur in der Verschiedenheit der Zeit, in welcher sie stattfand,

ihren Grund habe. Man würde sich ja sehr irren, weim man schlech-

tereArbeiten einer Zeit sinkender Kunstübunir als absolut spätere anse-

hen, wenn man Werke späteren Datums, die in der AusfEÜurung ver-

schieden sind, deshalb allein verschiedenen Zeiten zuweisen wollte,

da dieser Umstand an sich nicht einmal genügt, sie verschiedenen

Händen zuzuschreiben. Bei Gopien kommt es, je weniger selbststän-

dig tüchtig der aus&hrende Künstler ist, desto mehr auf das Original

an, und mitCopien haben wir es doch hier ohne Zweifel zu thun *'^).

ilipfj/ch. Auch Labarte pu 208 gkukt, dua man niohi über d«a vrärte Jahrhoifckirt

tuimufgeheu dürfe.

Wenigstens bei Taf. I. — Beispiele der Verschiedenheit in der Ausführung

dar Füguran an eliiam und demselben Werke sj^terer Zeit iignalirirt lietreffa des Con-

stantinabogensGuattaniMem. enciclop. per il 1817, p. 96; für Elfenbeinarbeiten Pulssky

a. H O ]> if? u. 36 , Bo wie Fr. Unger in d^tn Art. ,.Griech. Knnst" in der AUg> Ency-

olop. ii. WuKusob. n. Künste, Sect. I , Bd. LXXXIY, S. SS». *
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Piilszky's Datinins: unseres Diptychons*l)eitJit aiif dem Umstand,

dass der Stil der spiralförmig canclierten Saiden iJin an dtis dritte

lahrlmiidert priiiiH'i-t4^ und dass ev das Dargestellte, wie er es eben

Ikbst«'. i^rradf f'iir den Idt'<Mikreis dif»ses Jahrhunderts l>e>vnnders pas-

send (M;u}it(.'te. Labaiie fVii;t diesem ITrtheile noeJi ein neues Mf>-

ment hinzu: „le style des ligures et les dispositions architec'turales qui

les encadrent doivent foire re|)orter ces sculptiires au troisi^me siecle."

Das Indicium, welclies Pulszky von dem Dargestellten hernimmt, fallt

mit der ünhaltbarkeit seiner Auiiassiuig desselben von selbst Lar

borte's Bemfiing auf den Sül der P^gnren ist nm so missliclier, als

dieser auf beiden Tafeln ungleich ist. Was aber den Umstand betrifil,

welchen beide Gelehrte gemeinsam veranschlagen, so ist auf den

auch nicht das Mindeste zu geben. Freilich kommen die schrauben-

förmig geriefelten Säulen, welche sich schon auf Architektnr^emälden

aus den verschütteten Städtei» am Vesuv rinden, etwa seit der Zeit

des Commodus immer mehr vor; aber sie sind durchaus nicht als

ein charakteristisches Zeichen des dritten Jahrhunderts zu betrach-

ten . da sie nicht weniger in den folgenden aiifietrotfen werden.

Dazu kommt der Kundbogen oberhalb des Durchlasses mit der en

fa^ dargestellten, den Raum nicht ausfüllenden Muschel darin , wel-

che sich in ähnlicher Weise nur in einzelnen Beispielen, die sämmt-

lich der späteren Zeit angehören, nachweisen lassen *
' ).

*T) Am nächsten stehen unter deu Diptychen das zu Monza mit der Muae und

dorn Literaten (Amn. 33) , und ganz besonders das ebenda befindliche mit dea Inschrif-

ten 8CS Qr^por(iii8) und Dftvid Keac (Gori T. II, t.VI), von «ekdiem naeh Pnbdty*»

Vorgange (a. a. 0. p. 28) mit Recht angenommen wird . dass es erst aus dem siebenten

oder gar dem achten Jahrhunderte stammen kötme (Westwood p, 153 fg., n. 40**, I^-

bartü p. 10 fg.), so wie das ekklesiast. Diptyclion von Crcmona mit der durch Inschrif-

ten bezeugten Daivtellnng des Sanetas Theodonu niid Saneina Aoadtu , «elcbea in

den Opusc. erud. lat^ et itul. del P. M. Giuseppe AUegransa raee. • pabU. dal P. B.

Isid. Bianchi, Cremuna MDCl LXXXI. t. IT herausgegeben und p. 16 f. von Allrgrnnza

erklärt ist, der das Werk m die Zeit .luHtiniari's <«etzt . und zwei ebenfalls ekkles.

Dipt., von welchen unser Institut je eine Tai'el in Abgüssen besitzt , diu zu deu von der

Anmdel 8o«iety veranlasiten gehören , die eine mit dem bftrtig«tt Cluiataa , der awi-

soben iwei Aposteln, die andere mit Maria, die mit dem .TeHUHkinde anf dem Schoosse

zwischen zwei Engeln sitzt , vor Architekturen mit jenem Hundbogen und der Muschel

darin , au dereu Eingang niun, wie auf uns. Taf. Ii, den bei den Byzantinern üblichen

Vorhang mit Ringen aufgehängt erblickt. — Ist die Musobel trots ihrer Darstellaog en

fb^ alt Andentang «nnes halbkappeUormigen Gewölbea an fassen , oder als an einar

Lünette über einem Eingang an<robracht, obgleich die Lünette selbst und ein Thür-

sturz nicht anjfegeben nind ? Die Muschel erscheint auch innerhalb eines dreieckigen

Giebeiü . auf dem Dipt. des CousuU Asturius aus dem Jahr 44H bei Gori 'Y. i
,

t. III
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Weiter? Auf deiii llhiton des Adonis und der Venus p:ewahrt luan

nach unsern Fhütograpliien an der rechten Achsel je ein Kund mit einer

Desgleichen hat man Muscheln als Zicratheu in der Mitte von Giebeidreiocken «-rken-

neii wollen waf den Diptychen des Coarala Anastaaiiu (Weatwoed p. 147, Anm. f u. g),

nicht bloM in früherer Zeit (Passeri praef. t. Gori'a Thea. T. I, p. XXI), sondern auch

noeh in neuerer (I.cnortuniit Tn'-sor de num. et d»» {»lypt. Cl. II , Ser. 10, P. 1. j). 12 z.

pl. XVII) und neuester (Labarle T. I. ]\ 11 , der in »einem Album T. 1, pl. III ebeniatls

eineAbbUduag des betr. Paris. Dipt. gugt^ on bat). Aber schon Ducauge Famil. Byzant.,

p. B5, und Leieb da dipt. vet. p. YIUI haben richtig eingesdien , dui es sich am einen

das Haapt des Anastasius umgebenden Nimbus handelt, welcher letztere jenem, wUirend

allerdings sonst die Consuln auf den Diptychen keinen Nimbus hiiti*"ri . ausnahmsweise

als Prinzen vuu (lebiut gegeben ist. Auch Westwood erkennt a kind ot' i'oiiated nim-

bos u. Leioh stellt p. XXXVIU mit dem Nimbus des Annstnains den des Erzengels

Hichsel auf dem von ihm hentnsgegebenen , bei Gori T. III , t. XUII wiederholten

Fragment des Leip/i^n-r <lipt. eccles. zu^ammf^n. Klx nsowenig können wir mit Labarte

i'. i, p. 41 auf der Elfenbeintafei »eines Albums T. 1, t. iV au der Lünette über dem
Dnrahgaug mit Sicherheit eine aorte de coquUlc erkennen. Es handelt sich vcrmuth-

Uch wiederam nm einen Nimbus , der ja nttcb scmst das anf der Kugel stehende heili-

ge Kreuz nragiebt. So bleiben von den in Hede stehenden Fällen allein die auf dem
aUerdiü«^'^ nur durch unzulängliche AbhTlJuiijr l^ckaunteu Dipt. de« Asturius über.

D^halb uiouhte ich indessen an der Möglichkeit finer Muachel innerhalb eines Giebels

an sich nm so weniger Anstand nehmen, als die Hnsdiel mit einer Bfisle darin so

vorkommt
,
vgl. z. Kighetti Camp. 1 . 128, oder Armellini t. 87, u. Benndorf n. Schöne

L:itcra!i. Mus. nr. 2G0, b. Das eine M;il Imt, wenn der auf WiltheiTii's Zeit zurückge-

henden Zeichnung zu trauen ist , der (regenstand im Giebel auf dem Dipt ganz das

Aussehen einer halben Rosette. Inzwischen ist auch er sicherlich als Muscfad zu fas-

sen. Anf einem Bildwerke ans Glas bei Passen Lae. fiei. I, 7$ sieht man Apollo in

der Mitte und um ihn hemm je eine Muse, jenen vor einem mit einem Giebel gekrön-

ten Eingange, diese vor je einem, der «ich mit dtim uuf" ufioerem Dipt. zusammenstellen

tasst, mit Ausnahme des gewiss irrelevanten Umatandes, dass die von vom gesehene Mu-
schel den Iblbkreis beinahe Tolbt&udig ansfnUt. Der Gegenstand in dmn Giebel nimmt
sidt anch wie eine Muschel aus, nur daas er, der Form des Giebels sich anscUicssend,

um diesen hes<'f*r nuRzurällL'!!. ziomiich (Irclcckit^ crsthf^inl, Di^' Muerhol im fHcbel kann

immerhin entweder als ein blosses t)rn;iMi>'nt zu botrachten srin . oder als ein solches

,

welches zugleich dem Zwecke eiues Aumletes diunte , wie denn Muscheln als .\mulete

bekennt sind (Jahn Ber. d. E. Sachs. Oes. d. Wies. 1863, 8. 18, Anm., 1866, S.I80).

Die symlK>]i»cb<> Beziehung, welche .\lle<^Tansa p. 18. A. 3 der Muschel auf Minem
Dipt. giebt, wird jfihw.>rlich Hillignng tindcn, panz ribrresohen davon, dass sie nur fSr

christliche Bildwerke gelten könnte. Wir wollen diesen Lmstand hier nicht weiter in

Betrtoht ziehen
,
obgleich es wohl mögUeh wire , dass eine dritte Erklimngsweise das

Richtige träfe. Die beiden Mttseheltt , welche auf dem die Ansstellnng eines Leichnams

darstellenden Relief in den Mon. ined. d. Inst. arch. V. H oder bei Gurrurci Mus. La-

teranens, t. XXXVII an der Hinterwand des Vestibulnms erscheinen . nind nach Benn-

dorf und Schöne a. a. 0. S. 222 „wahrscheinlich eine blosse Kaimiausl'üllung , obwohl

man nidit unpassend in den Muscheln eine Anspielung eines pollinetor vemmtlien könnt«.**

Unseres Erachtens würde es viel gniHsero Wahrscheinlichkint haben, wenn man die Mu-

schchi Iiis Andeutung von Nischen bet rächtet t-. Dush die Musclu-I iillmiddi^ tur typischen

decorativen Aoabildnng halbkuppelförmiger (iewölbe ward , ist bekannt. Dennoch wiid

es gut thnn, die uns bekanntgewordenen Beispiele hier zusammenzustellra. Wir ga>

8»
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Darstellimg darauf, das man sich ohne Zweifel als aufgenäKt den-

ken hat Ebenso in der Abbildung bei Passeri; während die bei der

ben zuvörderst die , welche sich mehr oder miiidor aicher dfttlren lasM&. Die ältesten

Bcispiflf sind, die im Columbarium der P'rei}^eh»8seiien und Sclavcii der Livia Augusta

((Jori Culumbar. Liv. 1. 1,3, 4, 5, S. Bartoli Sepolcn t. f», ö, 15, 40, Piraiiesi Ant. di Roma
T. III, t. 23, Guhl u. Caspar Donkm. d. Kuust 1, Taf. Ii, XVII, n. 10, Canina .\rch.

Ani., Monom., 8e>. III, t. CCXV, Cnhl n. Koner Leb. d. Gr. n. Böm. Fig. 400, S. 448

d. zw. Aufl.) , das in dem ant. Grabmale von Porta Pia in Rom (R. Bergau Philol.

XXXVI. S. .17^). das bei Campana l>iie f<f«j)nli r. Koni, d' 1 src di Anjnist. t. X , n. 2,

das in den Thermen des Titus, nach bartoli et iiellon Admirand. Koni. ant. t, 83 zu ur-

thdlen, das in dem Hemicyclium ^n der GräberBtraeee za Pompeji (Mub. Borbon. XV,
25, Mazois Ituines de Pomp. T. I, pl. 84, Guhl u. Gupnr n. a. 0. I, Taf. B, XYII.

n. \ i . Ovi ili. ck Pompeji Fig. 217, S. 285) der erst. Ausg., Niccolini case ed i edif.

di Pomp. , dcscr. gen. t. VI) , wo die Muscheldecoration durch Malerei hergestellt ist.

Alle diese Beispiele gehöreu dem ersten Jahrhundert n- Chr. an. Die nächsten fallen

ine dritte. Sie finden eich sv Heliopolie (Baalbek) , vgl. Wood Ruins of Balbeok pl.

XVIII u.XLIV {Guhl u. Ca.spar a. a. 0. Taf. B. XX, n. 5 u. 8), und an dem Votivstein

von DutislirfipiTf' bei Sam. Chr. Wagener Handb. »1 vorzügl., in Deutschland entd. \\-

terth. au^ heidu. Zeit , Taf. 36 , u. 3^8. In das vierte Jahrhundert fallen die Beispiele

an dem Sarkophage des Mareellna (Jami«! Gr. ea Rom. Gvafrel. Tan hei Mus. van

Ondheden te Leiden, T.VIII, n. 22), dem des Junius Bassvs (AginoonrtlT, Sc., pl^TI, n.

r», (!uhl u. Ka.spar C^, III, n. 8), dem des Probus (Agincourt, 8c., pl. \^, n. 12), dem bei

Aringbi Rom. soft«^ran. I, p. 181 (Guigniant Hol de Fant. pl. C('T,XII . ii. U45). .Vtis

dem fünften Jaiuh. bietet ein Beispiel das Mosaik ui 6t. Nazaru vi Culsi ku Ruvenna

bei Ciampini Yet. Hon. P. I, t. LXV, und aus dem sechsten wiedaram eins, wie es

scheint , das MiniatnrbUd im Wiener IHoskorides bei Aginconrt T. V, pl. 2ü , u. 2-

rnter den Beifpielpn , derfn nntnm nicht sn sirher steht, n^^nnfn wir ruor-l älc in

Grabuischen der nördlichen NckropoUs von Cyreno bei H. Murdoch ümith und E. A.

Porcher Hist. of the rec discov. at Cyrene pl. 17 u. 22. Sidlien bietet uns, wie ea

seheint, eins in der Nisdie des Grabes zu Tsormina bei Serradifalco Ant. d.Sic. V, 26, 1.

Italien anlangend. ist eine interessante Muschelnische . welche im J. 1512 in der

Nähe des Tibers und des Castello di Pontecati jrefumlen wnrdt» , dann ztx Todi aufge-

stellt war, bis sie unter Papst Pius VI nach Rom kam, um im Mus. Pio-Clcmeutino

aufbewahrt zu werden , in der Dissert. del fa stg. abate A. Qioranelli di Todi sopra

un niocbio di marmo trovatu nt lle viciniiuze di Todi in den Saggi di diss. accadem. di

Cortona, T.VIl. p. 104 fg ul'l>ililli< Ii mitgetheilt uiul licsjiroclion. Di r Vcrfu.s.ser glaubt,

dasa m der Nische eine Statue des Til)er gestanden habe , was immerhin möglich ist,

irrt aber sehr , wenn er datär die MuscbelziuralU in Anschlag bringt. Aus dam V«^

tiean. Museum gehört ferner hieher der Altar bei Roched^riani Racoolta di oento ta«.,

t. XCI , n. 1 ; aus Villa Borghese der CJrabstein in Gerhard'» Denkm. u. Forsch. 1866,

Taf. CCVII, n. 4; aus Pal. Mattei der Musensarkophag in Mou. Matth. III. 16 u. 17.

Daiau schliessen wir den grossen Musensarkopltag bei Lasinio Cauipo saut, di Pisa,

t. CXJ^XXIU n. CXXXXir, XXXII , nnd endUeh den Sarkoph. bei Gori Inser. ant. in

£trur. «rb. T. III, t. X, an welchem von jenem Gelehrten p. LXXXIII loculameuta

quinc|ue seu aediculac, quartim tros oniiclia in inedio ornantur, erwähnt werden, (die

noch deutlicher als in seiner Abbildung m einer anderen auf uimm fliegenden Blatte

mir vorliegenden sn sehen sind), indem er es deswegen und wegen der oolumnae viti*

neis sIriis omatae mit den auf dem in Beda stehenden Dipt. Qiiir. snssmmcnstellt.

Von eigenthttmlichem Interesse sind endlieh noch swei TbonJampen aus dem schon
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Bpisl. äd Ol de Boze das Bund nur an dem Ohiton der Venus giebt^

was indessen dureli Bartoli in den oben S. 6, Anm. 4, Z. 1 fg. mit-

letheilten Worten berichtigt ^rird. Li der Abbildung bei Passeri

^blickt man auch das Gewand auf der linken Achsel des Hipplytus

mit einem ähnlichen Schmucke, wie delr des Adonis, geziert. Von

diesem findet sich aber weder auf nnscm Photograpliicn noch sonstwd

eine Spur. Auch spricht wohl der Umstand, dass ein solcher Schmuck

dem Gewände der rh;i(li;i fehlt, zunächst p:e^en die ZuverlässitrkrMt

der Abbildung bei Tasseri in dieser Bezi(^]iung. Dass die Gegen-

stande auf den Hunden bei dem Adonis viw (iesicht wie das der

Medusa, bei derYeiius eine Blume oder ein Stern — symbolisch be-

deutsam sein sollen * hat jezt keine Wahrscheinlichkeit mehr. Ob
es aber Glaubwürdigkeit luik^n würde, wenn man annähme, dass der

St hniuck dem Adonis als Asiaten und der Venus, um diese auch als

Amitische Göttin oder als diejenige, welcher der Putz besonders am
Herzen lag, zu charaktexisiren , zum voraus gegeben sein möge, be-

zweifeln wir unseren Theils auch. So tritt för uns die Abwesenheit

des betre£S&nden Schmucks auf Taf. I au den Grflnden hinzu, durch

welche es wahrscheinlich wird, dass beide Tafeln nach Torlagen, die

aus erschiedenen Zeiten stammen, gearbeitet seien.

Der Schmuck gehürt in die Kategorie der segmenta, unter

welchem Worte nmn Aulsatz- oder Einsatz - Stücke von verscliie-

oben angeführten PaÄseri'schen Werke, I, 29 u. 30, deren zweite bei Guhl und Koncr

a %. 0. S. 618. Fip. i59, wiederholt ist. Dort spIicii wir die dri-i rapitolinischcn

Gottheiten , eine jode innerhalb ihrer aedicula , hier Juppiter Cuatos innerhalb einer

eigenen aedicula in einer Nieobe sitzend. IM« Bfnsdieln lind M» Bfale in der Tor»

dennm^t dugeeteUtf den Bogen so gut wie volletimdig anafiillend, »ber ohne alle

Andeutung eines Gewölbes , ähnlich wie auch sonst , z. B. auf dem Grabstein der V.

Boi^hese, obgleich in allen diesen Füllen an einem solchen auch nicht im mindesten

zu zweifeln ist. Aus Südfrankroich bringt MilUn Midi de la Fr. mehrere Bcnspielc,

von einem Qmbitein pL LXVI, n. 7, n. ehristlichen Sarkophagen pl. LYIII, n. 6, LIX,

n. 4, pL LXIV, n. 4; aus Deutflchland Wagener a. a. O. Taf. 68, n. 849 eins, an dem

Steine von Nenenstadi. Wir häufifr und oigciithümlich die Muscheldecoratioti Tiei den

Byzantiiicni angewandt wurde . zeigen namentlich die Miniaturen de» MenoVogium Gr.,

Crbin. MDCCXX\1I; mau vgl. P.I, p. U, 56, 58, 92, 176, 198. P. II, p. 72, 74, 165,

18S,.201. Aaoh die maeclielartige Qiebeldeeontioii, wie wir rie oben ans FMseri 1, 76

erwähnten, kommt hier vor P. TT, p. 8 u. 48. Wir wollen dahingestellt sein lassen,

ob in jenen Fällen, wo din Miiclu^l inTicrhalb eines Bosens, ihn meist ganz ausfüllend,

erscheint, stets an eiu halbkuppcUurmiges Gewölbe gedacht wurde, oder nicht Die

Bilder I, 58 nnd II, 74 »aehen es dureftana glanbUehf dass auf vnterem Dipt. und

den zunächst stehenden an die Thür eines GebandeS lu denken ist.

tt) S. Phitologus a. a. O. 8. 842 fg.
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denem Stoffe und verschiedener Form verstand '
). Diese Weise die

Gewänder zu veiTjeren lässt sicli aber in W^keu, die der Kunstübung

nach dem in Re<ie stehenden entsprechen, imsercs Wissens, nicht vor

dem vierten oder fünften Jahrhundert unserer Aera nachweisen. Um
von andern Elfenbeinarbeiten mit historischen Darstellungen aus der

Kaiseneit **) zu schweigen, so zeigen die jetzt von Kennern als die

ältesten betrachteten mit Recht oder Unrecht sogenannten oonsulari-

sclien Diptycha ^
' ) auch nicht die Spur von ihr. Das erste der Zeit

Ueber die »cgmenta hat vorlängsi gesprochen Salmasius ad Script. Hist. Aug.

T. n, p. 689 fg< , jüngst Marquardt a. a. 0. II, S. 158 fg. Wibrend aoclk Bottiger

Sabina II , S. 117, A, 8 meinte, daas eegm. „ein eigenilichefi fein gesehlagenea Gold-

blech (!"inrTin' war, was zerschnitten und aufpehcftct wurde", scheint Marqtiardt dabei

nur an Zeug, haoptsüchlich mit Gold gesticktes, gedacht zu haben. Indessen dürften

doch GoIdbUttcheii von getriebener Arbeit mit Löchern zum Aufheften versehen, wie

wir «ie jetat namentlidi am der Krimm kennan (vgl. Marquardt S. 168 «ad beaoodara

.\ntiq. du Bophor. Cimmer. pl. XX fg.) nicht aus der Kategorie der segmenta auszn-

•srhücsscn sein, wenn auch Epitheta wie anrea (Valer. Max. V, 2, 1) und selbst crppi-

tantia (hidon. Apoll, cp. VIII, 6) nicht mit vollkommener Sicherheit dafür veranschlagt

werden können. Ans Zeug, ohne und mit Stiekerei, bestanden die segmenta allerdings

hauptsächlich. In der Kegel unterschieden sie sich dnroh die Farbe von dem Zeuge,

auf welehes sie aiifpesetzt wurden. Man vergb idie namentlich die Schauspielerfiguren

bei Miliin Descr. d'une Mosaique ant. du Mus. Pu»-Ciem. ä Romc
,

pl. VI—XXVIII und

die auf dem Wandgemälde bei Paoho Yoyag. dans la Marmar. , la Cyren. u. s. w.

pl. XLIX u. L, von denwi jene in meinen Denk», d. Bohnenwes. Taf. VII und Till,

diese ebenda Tai. XIII , n. 2 mit den Farben der Originale wiederholt sind , sowie die

von Labarte a. a. <>. AUnim T. II, pl. LXXXTI fg. colorirt hcrausgenrehenon Byzanti-

nischen Gemälde. l>ie Formen der iSeg^meute variireu; die beiden euerst erwähnten

Monumente liefern sahireiche Belege zu Isidw. Or. XIX, 28, 16: Segmentata sonis

quibuadam et quasi praecisamentis ornata , auf den letzten gewahrt man die von ihrer

Form •tttßXttt genannten Segmente (Liil)arte I , p. 191). Diese wenlcn von Jen Byzanti-

nern öfters erwähnt, vgl. — um nur diesen einen anzuführen — Constantin. Porph. ez

ed. Bonn I, 4, p. 24, 18: tk Uvxa xQvnotaßXa /jUtvtfMi, I, 97, p. 440, 16 fg. : x^'

aoifvlXtav ftutQÜf, II, 45. p- .'>74, 9: ;|fpo<roi«/fia jjflio'/ifm, p. .575, 3: r« jfpi-aorn^i«

j^laviSta ja ifovrSttjtt ,
ji. f>7f> . 11: rtt tf ovrtfnrn ykttvUhrt xmv foQiüiv. riyovv tk f^ortn

4ita tttßXta. Auch die Byzantinischen Bildwerke zeigen diese Art von Segmenten bc-

sonders häufig.

M) Von den iu Bede stehenden Elfenbeinarheiien ist wenig auf nn« gdcommen

und noch Wenigeres genau bekannt gemacht. Besonderes Interesse hat die in den

Mon ined. d. Inst. arch. V, t. 51 , n. 2 . herauBgegcbcne Plattr d. ren Darstellung

noch von Westwood a. a. O. p. 154, n. 41 , nach Pulszky
, p. 35, z. n. 24 ohne weiteres

auf Maro Aurel beaogen wird , obgloidi Bensen Ann. d. Inst. XXV, p.l20 die Ansicht

ansgusprodhsD hat, dass vielleicht Antoninns Pius gemeint sei.

5') Da von den beiden deutschen Gelehrten , welche zntetst die consular. Dipt.

berührt haben . der eine . Fr. Ungor a. a. 0. .S. 360, noch annimmt, dass dieselben

nicht über das Jahr 426 hinaufgehen, der andere, Marquardt, a. a. 0. S. 162, A. 1420
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nacht welches die durch wiederholte Beispiele aus der ersten Ualftr

sogar meint, das älteste sei erst von 487. das jiinpflte aber von 580, so ist t*p \\nh\

zweckmässig , auf Wpfätwood's schon öfter« angef. Abhandlung zu verweisen , welcher

sich nach PuUsky^s Vorgtiiige besonders umfassend and gründlich mit den cons. Dipt.

beeehiftigt hai; «aiMrdeni auf Labarie s. a. 0. p. 198 fg. Nach Westwood gehört

das älteste ins Jahr 248 und dan jüngste ins J. 541 , welcher letztere Umstand schon

länpft anBgcmacht war, während auch Westwood übersehen hat. dass durch E. Hühner

iu den Mouataber. der Berlin. Akad. vom J. IStil , 8. ö36, und Ant. BUdw. iu Madrid

o. s. Wm n- M7, etil in dem .IrehiT der Kithedrale Ton Oriedo aufbewahrtes Diptjch.

des Fl. Stnitegius Apion , Consuls de« Jahres r.;v.K also dnn vorletzte, sicher zu dati-

ronde. Vx'kaiinl prowonlcii ist. Vor das Dipt. des Flavius Felix aus d, J. 428 fallen

nach Pulszky u. Westwood — ausser dem des M. Julius Fhilippus Augustus und seines

Vaters , früher in der Fejer>-äry*achen
,

jetzt in der Mayer'schen Sammlung zu Liver-

pool (Mfllin Midi de la ¥Y. I, pl. XXIV, f. 8, Hornun. ined. d. Inst. areh. T. 61, 1,

Waring Art Treasures, Manchester 1857, Scolpt.
,
pl. I, f. 3) aus dem J. 248 — noch

das desM. Aurel. Romuhi«« Caesar (Buonarruoti FmmTii. di vetri ant. z. p. 236, GoriThos.

II, t.XIX, D'.Vgincourt V, Sc, pl. XII, f. 12, Miliin Oal. myth. pl. CLXXMII, n. 659},

früher im Hause Oherardesoa , jetst im Brit. Ifus., ans dem J. 808 , das de« Rufins

ProbianuB in der Kön. BibUoth. nt Berlin (Westwood a. a. O. p. 19) aus dem J. S22.

das des Anicin.H Probu"? zu Aosta aus dem J. lOfi , welche m «schon von Gazzera in den

Memor. d. Accad. r. d. «cienze di Torino, T. XX.WIII, Tor. MDa CXXXV. p. 225 fg.

besprochen und abbildlich bekannt gemacht ist. Die Beziehung dca an erster Stelle

ervriUmten Dipt. auf den Üohn des Kaisers Philippus beruht freilich nur auf einer Ver*

muthang Pulszky's (p. 16 fg.), denn dan Werk ist insohriftlos . hat aber grosse Wahr-

scheinlichkeit , ebenso wie das Dipt. Gherardesca auf den KoniuluN (p. 18 fg.). Labarte,

dem auch Pulasky's Arbeit zu Gute kam, führt das Iljpt den Piobiaims als das älteste

eoiwnlarisohe auf tp* '«^OS) , nicht weil er das des M. Julius Philippus und aeiine Vaters

als dem J. 248 angehörend oicbt anerkennt , sondern weil es ihm beliebt , dieses als

diptyqne imperial 7.n bczoichnen. iVinselhe Benentinnrr {rieht er dem Dipt. von Monza

mit Valontiiiian III. und Galla Placiilia (All), pl. II), welches er in einer umfassenden

Besprechung p. 20 fg. dem dritten iousulat des erstgenannten im J. 4U0 zuschreibt,

der Elfenbeintefel mit dem Kaiser Justioian sn Wien (Gori Thes. II , t. X) und der

mit dem Kaiser, welchen man für Justin II halt, bei Gori II, t. XI. Ueber das erste

dieser Dipt. s. unten ;\nm. 54. Wenn es nicht den Kaiser als solchen, sondern als

Consul angeht, soll man es wiederum als consuiarisches bezeichnen. Die Wiener El-

fenbeintafel anlangend, so „beseugen" nach Sadmn u. Kenner (Samonl. d. X. X. Müns*
u. Ant. - Gab. S. 453 . A. S)

,
„die mit Fala Tersehenen Känder ohne Spur ehemaliger

rhaniierc . ilass die Tafel einzeln in ein Kiistcln^n od. derjrl. eiiif/psetzt war tind nicht

zu einem Diptyehon gehiirt." Oh es mit der an der letzten Stelle erwidniteii Klfen-

beintafel ebenso zusteht, wäre wohl genauerer Tutersuchung werth. Im Texte zu sei-

nem Album , T. I , fol. 8 » bezeiobnet lAbarte auch die auf pL IV abgebildete Elfmo
bointafel des Brit. Mus. ala «ne feuiUe de diptyqne imperial, bdem er des weiteren

äussert : eile repre^ente un ange, saint Michel Archange probaMenient , dans l'actimt

de presenter le globe orucigere, Symbole de la puissance imperiale, ä un empereur qui

devait itre reprodnii dans la sooonde feuille anjourdniui perdue. Vfin dieae VMani*
setattDg richtig , so ttlnde daa betreffende Dtptyahoik gant eindg i» seiner Art da.

Aber Bchon Fr. l'nger G riech. Kunst, a. a. 0. S. 429 bemerkte mit Keclit. da.-;? Stab und
Kugel hei den Pyznntinem stets Attribute der Enp^el sind. Es gab einige Diptycha, die

kaiserliche genannt werden könnten, insofern als sie den Kaiser in nichtconstolarischer
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des sechsten Jahrhunderts bekannte Frunktnicht mit Gewandverzienin*

Tracbt dsntoilen und iein Eigentliiiin waren , aber nur dareh SchenkiAig von Seiten

einei Conrale, so daas sie vielmehr wiedcrutn der Kateguric der consularischen zuge-

rechnet werden müssen. Ein vollkommen sicher <?loliciiflos Boi'ipicl der Art i^i das

Dipl, von Aosta , welches iDtHshriftUcb als Geschenk an den auf jeder von den beiden

Tafeln dargestellten Uonoria« von Seiten dei Cons. Anicius Probus bezeichnet wird-

Ein andere« Beispiel bot vermathlieh das Dipt. der Sanunlung Trivnisi, Ober welehee

weiter onten Gazzera's Bericht mitgetheilt werden wird. Die F'rage, ob auch das so-

genannte Dipt. Barberini und das, zu welchfm d'v^ Eirenbcintafcl mit Justin II gehörte,

in dieselbe Kategorie zu versetzen sei, bezeichnet schon Gazzera p. 232 als eine bei

dem Huigel an Inschriften nicbt mehr am Ideende. Die Elfenbeintafel , wdcbe nadi

der nicht erst durch Polsxky nnd Weetwood aufgekommenen Ansicht die Apotheose des

Romulus Caf sar anseht, schliesst Labarte aus der Zahl der dipt. consulnircs et imp^^rials

aus, indem er dch p. 193 für die Meinung Olivien's und Gon's (Thes. T. II. ]t. XIFI

u. 151 fg.J erklärt , nach welcher die Apotheose des Kaisers Antonius Pius dargestellt

und das Werk gleich nach derselben gearbeitet sein soll, eine Meinung, die gewiss

irrig ist. Indessen kann auch bei Annahme der anderen Meinung an ein gewöhnliches

dipt. consulare , welch«»?' beim Antritt des Amts verfsehciikt wnrde , nicht gedacht wer-

den. Die von Bianooni Osservaz. di uu framu. di tavulctta ant, d'avorio stimato consolare,

Bologna 1775, behandelte Tafel erv^nt Pnlssky (Fejenr. ivor. p. 24) nur nach Hörensa-

gen, Westwood (p. 153, n. 38) nur nach Pulszky, Labarte garnicht. Aas6atsera*sangef.

Abbandl. p. 231 sdic idi , das? Biiiiiconi sie noch vor 428 setzen wollte . wogcpen sich

aber der Turinische .\kademiker mit Entschiedenheit erklart. Auch in Betreflf anderer

unzweifelhaft consularischer, und noch dazu mit NamensinHchriften versehener Diptycha

stdii die Datinmg keinesweges fest- So ist es wenigstens nicht ttnmdgliöh , dass das

Dipt« des Flavius Felix erst dem J. 511 zuzuweisen wäre, wie noch Leich a. a. 0.

p. n that , da jetzt feststeht . dass auch der Consul difst s Jahres Flavias Felix hicss.

vgl. J. B. de Rossi Inscr. christ. L'rbis Rom. Vol. I
, p. 42ö. Ausserdem kann es kei-

neswoges als ausgemacht gelten , dass das dipt. Brase. Boethä dinn Consnl des J. 487

angehöre, wie unter den früheren Gelehrten die meiBten annahmen (andi Corsini 8er.

praef. l'rbis p. 361 fg.) nnd die neueren alle (aucb ndnriri Ant. crist. di Brescia p. 65)'

oder nicht vielmehr dem .T. 522. wie Leich a, a. O. (bei (iori I, p. 137 fg.) ausfuhrli-

cher darzulegen suchte. Leidet* hat sieh de Rossi a. a. O. p. 443 über diesen Umstand

nicht genauer ausgesprochen. Dagegen Terdanken wir demselben p. 684, add. ad

p. 431 , n. 960 , die Bemerkung : Rurghesius in epistola nondum edita ad Gazzeram

data die 27 Octobris 1834 valde probabiliter judicat diptycha Flavii Petri Sabbatii

Justiniani ad ipsum imperatorem Justinianom
,

qui ante sosceptum Imperium anno 521

consal foiti pertinen, potins qnnm ad Flsrimi Petrum oonsokn amio 616. Ganera^s

Abhaadhmg mnss selbst Westwood nicht in Händen gehabt haben, der sia anf&krt,

während bei Labarte nicht einnnal diese Spur von ihr zu finden ist. W. würde sonst

auf Allefrranza's Abhandlung De dipt. consulari Crcmonensi in den schon olieii ange-

führten < >pu8c. erud. p. 3 fg. genauer aufmerksam gemacht sein , als durch Pulszky,

p. 12, n. 6 , der sie vermnthli^ selbst nicht kannte. Hier ist aaf t. I ein drittes im

J. 1773 Crenionne in domo Fratrum Sonsisiorum aufgefundenes, vollständiges Diptychon

des Consul ord. Fi(iivius) Petr(n8) Sabbat(iuRi luHliniiunus) abbildlich mitgetheilt, wel-

ches dem von Westwood p. 146, n. 17 besprochenen vollständig entspricht, nur dasa

es in der Inschrift auf der ersten Tafel am ScUussa des erstsn Verses nidit ampla

bietet, sondern alma , wie die Tafel des ton Westwood p. 140 , a. 18* Tcneichneten

awriten Dipt. Labarte enrthnt p. 201, wi« M^ion GlaboaUlet Daser, gfoar. et nisomi.
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gen Terschiedener Art, Iremeswegs bloss segmenta * ^\ ausgeßdurt zeigt,

des Kais. Gab. de Med. oi Äniiq. m Paris p. 561 fg. , noch ein zweites Tollständigea

Dipt. desselben Consals, ohne genauere Angaben, als im Besitz eines Mr. Ajrmard, au

Puy en Velay, befindlich. Wäre dieses etwa dasselbe, wie das von AUegranza bcspro-

elienef Wacfewood wfifde Muterdom nooh Eande erhalten haben von swei uderen
Diptychon. Das eine, zu Gi runda in der Diftoeee von Sinn im Oanton Wallis ent-

declcte ist in rinor zu Turin 1^00 f^rschienenrn Abhandlung von Eugen, de Levis

De Ruüi .\cliilii bividii praefectura et consuiatu epistola , bekannt gemacht und seit-

dem mehrfach besprochen , zuletzt von 0. B. de Rossi Inscr. Christ. Urbis Romae VoL I,

p. LXVin fg. , wo an^ die fröhere Liter, «ngef&hrt itt Rufirn Aehiliae (d. i- Aeilivs)

SividiuB oder Sibidius war Consul im J. 488. Von dem anderen Dipt. , einem Besitz-

thum des bckuuiiton Mnseo Trivulzio zu Mailand , war bis zu der Besprechung durch

Gaxzera p. 2ji8 fg nur eine von dem Marchcse Jacopo veranstaltete und an Freunde

venHdienlcte Lithographie vorhanden. Wir ergreifen die Gel*nrenbeit , das uAir mnk-
wftrdige Stück dorch Hittheilnng der Worte des Turiner Akademikers , dessen betref*

fende SrVtrift ui;rh ?oTist wohl anpeführt, abor von den Anführeniloii selbst nicht weiter

gekannt wird, bekannter zu niiu-luii. „La vista e l'csame della sola superstitc tavoletta,

che era la seconda, ne fa suunnauiuntti rincrescere la perdita irreparabile della prima,

Bella qoale eraao bnoritti eosi n nome detP Imperatore al qnale venne inviato o dedi*

eato i) dittico , eonia qmello del Console pel quäle fu lavorato , e qnindi il tentpo al

quäle si debbe assegnare. A differcnza di ogni altro dittico «innra notri , il lavoro dei

fregi e delle fignre del Trivnlziano, anziehe procedere daU'alto al basso delle tavolette,

«d eesupnre l'iBtiara altem, finrao eoolte di traveno, e «amminaiio per tntta 1*

tnngheaia delle nedeeinie, a tat ehe per ehi d^deri di esaminarle lia d'ao|io tenerie

nella positura onzzontale. f.a scena inoltre e divisa in diie ben distinti eompartlmenti.

Ne) saperiore suno a vedere tlue vittorie n ^'enii alati nia(!9trcvolmente figurati . i quali

per la sveltezza delle mosse. per lo svolazzo dei panueggi e per lu ali spiegate meglio

direati inteai ad imialaare en per Paria, ehe non a lomggere Pinan^fine «die ei soorge

eenlta nallo lendo posto in mezzo. Rappresenta questa il busto di una matrona veatata

di lonaca omata intorno al collo di duplice piro di fregi trapunti , la quäle , non al-

tcimente che la gran madre Cibele , ha la testa cinta di una oorona formata di iorri,

e per iatriagere nella einiitra naiio il eo»o di abbondanm, e coli» deatra nno aeettro

di peenliar fonna, dal qnale eaeooo aloani xani di palina , ivi noo neira ehe nel ditti-

CO anopigrafo Riccardiano, c per clii bene la e.samini, si manifesta per l'immajfino

della cittli di Roma. In tntta la lunpbezza poi della zona inferiore pono figurati pri-

gionieri, o popoU soggiogati, uomini, donne, ragaz^i, i quali oifrono all' Imperatore

dei doni, e recano i tribnti delle oonqniatate provinde, onde implorare ]a demenia

del vinekore. II nama deli' Imperatore era scgnato nella tavoletta mancante, oome to

era quelle pure del Consrile pol quäle il dittico venne lavorato : in questa non riman-

gono che una parte dei tituU di essi , i quali perche generici e proprii di quasi iutti

gr Imperaiori e Consoli di qve* temfri sono per cio solo inttiffleientt a ftrti neonoeere.
te

Sotto la zona superiore in una liuca ed in grandi caratteri nmanc AC TRTVMFATO-
RI f PERPSrVO 8FMPER AYO. Nei dne lati poi e al di aopra della xona inferiore

in dne oartelli in forma di coda di rondine sta aoritto nel primo viR ILLV8TR COM.
PR . . . e neir altro ET CONSVL ORDINÄR.'-

^2) Die Verzierungen an der Toga , Tunica und dem Onjophorion bestehen fast

durchgehend« ans Sternblumen u. dergl. in runden n. rautenförmigen Feldern , welche

die Oeiritaider Aber vnd Uber bededran. Dieselben Zierathen finden dob ^ um niebt

flubrere Bdapida vim Cbwlndem au binfiBD — an der Tog» und T^niea der „OnortaS
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ist das durch Inschrift als ccmsularisches sicher gestelltp des. Fla-

Tins Felix aus dem J. 428, wenn nämlich die gewöhnliche Annahme

hezfigUch der Datirung das Richtige trifft. Auf dem aaoK dnrdi

Inschrift als consularisches bezeichneten, unzweifelhaft dem Jahre 449

angehörenden IMptychon des Asturius findet man, nach der Zeichnimg

bei Gori T. L t. III. zu urtheilen, an der Toga des Gonsnls gar

keine nnd an der Tunica desselben nur ganz geringe Zierafhen,

deren anch die Gewänder der Nebenfignren nicht enthehren. Seit der

Zeit kommen die pnmkhaften Yerziciungen so gut wie diirchgehends

vor an den Gcnvändern der Consuln , wenn dieselben mit der Toga

b(^kleidet sind, nicht so, wenn sie die Chlamys tragen; einzelne Seg-

mente hie und da anch an denen iinterccenrd neter Personen '' ').

Ein als consularisches keineswegs sicherstehendes Diptychon, welches

nach der Annahme derer, die sich in neueren Zeiten mit dieser Gat-

tung von Denkmälern besonders bescliaftigt haben, nur zwei Jahre

jünger ist, als das Dijit. des Fl. Felix, zeigt, während es den auf der

einen Seite allein dargestellten kaiserlichen Feldherm mit durch fi-

gürliche Darstellungen reich verzierter Tracht vor die Augen stellt,

die Kaiserin Mutter ohne alle Gewandzierathen und den mit Ghlamys

auf der mit Guld u. Silber heraalteii runden KrystailplatU* bei üdorici Antich. crist. di

Breoeia t. VII . u. «nf der Chlftmyt dM Kdn^ David auf der Mimatur bei Lebarte, Al-

bum IT, pl. 82. Seihst auf Harnischen fiterer Zeit gewahrt man, wenn anch nur sel-

ten . d<>n betrefl'enden ninden Srhmuck. z. B. bei Clarac Mus. de sc. pl. 972. n. 2'jOn

A. und in (;erhard'8 Deokm. u. Forech. 1858, T. tXll , n. 2 u. 3. Marquardt hält

S. 158 fg. dafür. .,daw die toga oonralari* dee ftuften und eechiten Jahihnnderts , wia

ne die Diptychen darrtellen , eine legmentatB war'*, indem er begr&ndand binurfBgt

:

,,Tlei Sidon. Apoll. ppist.YTII. f* tr,»n;t <]or rnnsul .\<itoriu>' hc\ ««einem Aint«antritte

eine purpurne T<<'^a. welche crepitant iii segnienUi hüt . und Kmioilius PanoEr in Theo-

dericuni c. 4 bruucht die Hedeusart aluiuem in segmenti* ponere für eontukm jacert.**

Dagegen bcseiehnet H. Weias , Koetftnikande 1 . 8. 108i die Toga als ,4nit Goldetidt«

werk durchsteifte", nnd dieses halten wir in Betreff jener Sternblumen u. dergl. für

richtijrcr, Kn der Chlamy« David's hat man sich dieselben . wie die colorirto Abbil-

daag I.«barte's zeigt, als eingewirkt zu denken. Dagegen sind die Yeraierungen an

der Chlamyf des Connili vnd feiner beiden Begldtar anf der einen Tirfbl dea Halber*

Stadt. Dipt. (Neue Mittheil. aoi d. Geb. hiet^antiq. Foneh., Halle 1848, VH, 2« >•

S. 60 f|Br. = H. Weiss a. a. 0. S. in.-3, Fitr. 12«) ohne Zweifel als Sejrmontc zu bo-

tnii Ilten : sie entsprechen pfanz dem an der Chlamy.s des K. David. Ebenso die Zie-

rat Ii auf der Achsel an der langärmeligcn Tunica der mittleren von jenen drei Ferso*

* nen , wdebe Zierath man w oft wiederholt findet

tt) Vgl. namentUeh Gori T. I , t. IX n. XVH, auch wobl XI. Andt die Zieca-

then an der neUflidnng der Barbaren auf dem Barberin. Dipt H , t I icheinen 8<y<

mente sn lein.
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und Tunica bekleideten jungen Kaiser nur mit svei Segmenten an

der Tunica, deren eines ganz ebenso wie bei den Figuren unserer

Taf. II auf der rechten Achsel angebracht ist ^ ^ .) Auf den durch

den Grabstichel behanntgemachten sogen, mythologischen Diptycha

begegnet man der betrefiiBnden Yenierungsweise, so viel wir sehen,

nie, mit einziger Ausnahm«' des in Rede stehenden, wie sie sich

denn auch auf den consularischen bei mythologischen oder allegori-

schen Figiueii nur .sdtcn i'mdrt '

). \on anderen Elfenbeinarbeiten

sind uns nur zwei Ecisijiclc bekannt; das erste auch an einer Figur

aus der Mytholop:ie , nämlich an der eines geflügelten männlichen

Bepräsentanten einer Jahrszeit, au deren Aermeltuuica drei runde

^) Es ist die Rede vun dorn in Anm. 51 , S, 39 erwähnten Dipt. der Kathedrale

von Monza. Dass die auf der einen Tafel dargestellten Figuren Valentinian und Galla

Placidia sind, unterliegt auch uns keinem Zweifel. Riicksichtlich des Feldherm auf

der «adflirai bleibt »bw trots üngw 8. 880 die Wabl swisdhen Aetius und Boniftdiw

(wohl auch Theodosius II, an welchen Pnlszky 8- 20 dachte), bis nachgewiesen sein

wird, dass es mit der liöchstwalir^irlieinlichen Beziehung des fliMc-^f udt. Dipt. auf

Aetius als Ck>nsul im J. 454 durch diesen Gelehrten S. 21 fg. nicht« sei j denn der Con-

•nl beider D^. kum nnmöglioh derselbe Aetios solo. Der Consttl des Hdbent. JHpi.

naeht freiKeb eof der Tafel, wo er in der Cailamya dargeBtellt ist, denaelbeii Gebtaa,

wie Valentinian auf dem Dipt. von Monza. Dass aber Labartc irrt, wenn er )). 21 fg.

über diesen GfsttiR beinerkt: TactioTi de benir de la main droite ne peut convenir cju'n

uu Saint persomiage ou ä un souverain
,

unterliegt keinem Zweifel
,

vgl. das Leipacigcr

Glaifenilde bd Leieb a. e.0. p. XV und Gori T. II
, p 189, zn dem Dipl von Novara

t» IV. Dieses zeigt naml Ii mf beiden Tafeln dieselbe jedea Mal mit der Chlamya

bekleidete F'igur, das eine Mal den in K. de steht iulen Ge^tiis Tmichend , d;is andere

Ual ein fiaoh haltend, wie Valorian auf dem Dipt. von Monza, während er mit der

Hechten jenen Geatua macht , in der Linken ein solche« Buob bat. Daa Dipt. von Ko-

vara ist scbon vor]iiq(«t und nodi jüngst dem SUl and der Zeit naeb mit dem des Fl.

Felix zusammengestellt (Gori T. IT. p. 190, Westtvood p. 152, n. 35), würde demnach anch

mit dem von Monza ungefähr gleichzeitig sein. Pafmeri freilich (Expos, p 49 1 urtheilt

ganz anders, indem er die i^iguren für ein per martyrum hielt. Allem dieselben

stellen sieberlicb einen und denselben Ifann diur, weleber eme bobe Wfirde im Staate

bekleidete, am wabracbeinlicbsien einen Consnl. Das Boob Hesse eich bei .\nnahme

eines solchen am hebten aus den oben in Anni. 35 angeführten Stellen erklären , oder

als parallelgebend mit der Schriftrolle, welche wir z. B. auf der verlorengegangenen

Taftl des Dipt des Fl Felix, auf welcher dieser in der Chlarays dargestellt war, in

seiner Beehten sehen. Indessen beweist das Bncb keineswegs , dass Valentinwn auf

den) Dipf. vu!> Monza als Consnl gemeint war, ' sich ebenso wie die Rolle anrh

hei Kaisern als solcben findet. Dazn kommt . dass die kurze Tunica p«'pen die An-

nahme coiisttlarischcr Tracht Bedenken erregen kann, wahrend sie zur gewöhnlichen

TWusbt dnee Kaisers ebensowobl paset, als die aucb von Schriftstellem wiederboU dem
Kaiser beigelegte CUamys.

55) Besonders bei der Halbfigiir der ConstantinopoHp auf dem Dipt. des PbilOKenus

(Qoii U, t. Xy, Trte de nnm. et de glypt., Ree. de basrel., U, 53).
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Segmente zum Vdrschein kommen, eins davon ziemlich an d^rtol'b^n

Stelle wie auf unserer Taf. II, auf einem Täfelchen, welches anschei-

nend an irgend eiueiii Geräthe anp^ebracht war und sicherlich nicht

über das vieHe Jahrhnndert hiiia\iigeht '

' das andere an drei Fi-

guren aus der liiMis( licu Gest liichte an der Lipsunothek 711 Brescia,

welche von (klorici mit Wahrscheinliehkeit dem vieHen f>der fünften

Jahrhunderte zugeschrieben wird "'*), wo man wifdcrum uur rund-

li( h(^ Scizniente imd zwar -m der Tunica, nickt an der Chlamys, alle

drei Male auf der rechten Aclisr l. ü::\m wie auf unserer Taf. II, bei der

Fi^nr unter n. 6, ausserdem auch ein kleineres an dem iintem ISkeile

der Tunica gewahrt Auch bei den Ueberbleibsehi anderer Gattun-

gen der Kunstübung aus Römischer Zeit lässt sich die Ausfuhrung

öder Andeutung von Gewandvenderungen erst spät nachweisen; die

Beispiele, welche mit dem in Bede stehenden zunächst zusanunenge-

steUt werden können, gehen sicherlich nicht höher hinauf als die

eben behandelten £lfenbeinarbetten=^^).

^) 8. Mon. incd. d. Inst. arch. V, 21, 3, uebst Uenzen Xm. XXV, p. 120 und

Fokiky »• B. 0, p. 36, 1. n. 28.

it) Vergl. Ant. orist di Bresdm t.y, n. 9 u. 6, nebst P. I, p. 60.

<9) Wihratid man an den Dentellungen von Penonen in kriegerischer Treckt in

den Monumenten «os Mannur und endem Steinen die Partien der Tracht, welche in

Wirklichkeit aus MctaU hestaüden . so rcgclmluig mit Bildwerk in Relief verziert fin-

det, b(^^Det mau an den Gewandom aus Zeug unierea Wissens nie einer Verzierung

ähnlieber Art, die in Relief anagefökrt oder ancb nur eingegraben wäre, Ine auf den

ehrietl. Sarkophag bei HilHn Midi de )a Fran<;c pl. LTI (wo sich eine Zieratb an

dem ifflitcii Ai^rmel clrr Tntiica riiies Weibes in eingegrabener Arbeit angegeben fin-

det) , und jene auch au« fputerer cliristlicher Zeit stammenden Steinarbeiten , welche

uns die Figuren ganz in graffiti ausgeführt zeigen ; man vergl. z. B. Agincourt IV, Sc.

pl.Vn, n. 4 Q. 11, und Bertoli di Bribir Le antieh. di Aqnileje OOCCLXXXIV nnd

OOOCXXXV, p. 834 u. 335. sowie Perrot Catacombes de Romc Vol. V, pl. 10, n. 24,

pl. 26, n. 61 , pl. 45 . n. f) . pl. 52 . n 3f>. Da^si^lVip Verfabrrn fin.lrt sich im weeentli-

oben auf den geschnittenen Steinen beobachtet. Wir erinnern uns nur eitiM, auf wel-

chem Figuren , in diesem Falle mythiecbe , ale Oewandversiemngen vorkommen , de»

Intaglio (wM beachtcarwerth ist) mit der Darstellung der Salier in Gori's Mus. Florent

II, 2.3, 3, Lanzi's Saggio 11/ i. 1 = Millin> Cnl. myth. X.^XVIH, 11«. Zannoni's

R. Gal. di Fir. V, 21 . 1. Em anderer vprtioft j,'cschn. Stein der Klorent. Sammlung

bei Zaauoni a. a. 0. V, 24 , welcher durchaus inii dem gleich zu erwähnenden Coutor*

niaten nieenunenznetellen ist^ seigt an der Kleiduoig dee siegreichen avriga HajoriMiai

Sohnmckdetails angegeben. Ein segmentum findet iicli :in <lem Mantel eines Koniikers,

enf dem liitajjlio in den Denkiii. des Btihncnwcsen« . Taf. XII. n. IG. Was die Metall-

arbeiten betritt, so trifft man die dctaillirtere Ausführung des Schmuckes an den Ci-

vilgewindanDi der IUmt a«f den Hansen fVeiUdi eohon im dritten Jahriiiindert , na*

meotlieb in der swciten Billie deeeelben — ein intereüaiitee , in dieselbe KaUgorie
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Ein anderer eigenthümlicber und itlr diePatirung unseres Diptychaiis

nicht unerheblicher Umstand ist folgender. Die Haupttiguren stehen auf

gehSnndM SMIok ist der bei BertoU di Bribir *. ft. 0. DXCIX , p. 414 abbfldEeh mit-

getheilte ipitere Contorniat^ dewen Revers mit der Umschrift MAKANII MTSA aa dem
Gewände eines Flötenspielers die iii)/olm;n VfrzicTunpen nngedtnitet zeijrt — . aber da

Iiiteste auter den sicher zu Uatironden Metallwerken , welches mit unserem Elfenbeiorelict's

getuMier nttUDmeagaatelll Warden kaan , üi d«r Silbard^pew von Almandial^o , dbar

weichen ioli liier dar Kfirse balber nur auf Ungar a.a.O. S.890, Hübner Ant Bildw. in

Äladrid S. 213 fg. , n. 472, u. Friederichs Bausteine n. 840 vcrweiBen will. Hier gewahrt

man an der Chlamys der vornehmsten Personen nicht bloss jene schon oben Anm 49

erwäbaten laßXüt, deren verschiedene Grösse dem verschiedenen Range entspricht , son-

dern aaoh auf dar nditon Aehiel an den Tuailcan den edion mebrfiush erwftbntan

Schn;^cI( nnd an der der Ifagiatratsperson unten ein rundes scgmeutnni Für eigent-

lii'lio SpgTnente sind auch wohl zu haltL'ii die rumlcn Gt^jenstände an der Tuiiifii des

\Veibes von dem Silbergerathe bei L> Agincourt IV, Sc.
,

pl- IX, n. 7 aus d. vi< ttfii ml.

füuileu Jalurhundert n. Chr. , während die ebenfalls runden Zierathen an den Tuiiikea

der Afer t|«f dem SiibergeAaee in den Ant. du Boi^ore Cimm6r. pl. XIJ , n. 1 nch

^ aufgenäht und eingestickt auEiuhiiK ». Unter den Waadgemilden bietet, soviel ale

ans bekannt ist, das älteste Beisjnel eines oblongen "epmentum das der Thalia un-

%fg den UerotUauensischea Musen (Denkm. d. fu K. U
, ,

7d&, äat^^Tspiel S. 112 fg.

Anm.). 'BStk nmdlichea seigt eich an dem korsan Aennel einer Bakchantin aof mnem
ÖemUde ant den Tfaennen das Titas bei Bartoli Pitt. ant. t. IV. Mehrere und den in

Rede •tehenden frenauer entsprechende finden sich urst auf den aiuh von Marquardt

nicht übersehenen , Hchworlich über das vierte Jjihrluiiidert liiiiiiiir/urürkeuden Pitture

ant. ritruvatü ueliu scavu aperto lii ordine di— Pio VI in una vigna accanto il v. uspe-

dala di 8. Giovanni in Lataraao Pa. CniOCCLXXX, inse. • pabU. da G. M. Camini,

Borna COIDCCLXXXIII , wo namentlich Fig. ü zu vergleichen ist. Auch auf den Qp-

mälden in den Katakomlien Uimis iius den» viertfii nder fünften Jahrhunderl fehlt es

nicht an runden , namentlich au länglichrunden Segmenten , die meist paarweise au

den Achseln nnd unten am Gewände angebracht sind , s. Bnonarmoti a. a. 0. p. 84

nnd jfltet Penet Gataoombas de Bome Vol. I, pl. 47, n, 7, 51 (biar aeÜbat an dar

paenula scortea des guten Hirten), III, 10; man \<:\. auch das Gem. aus den Kata-

komben von Neapel bei fiellermann Die altchriHtl. Uepralmissst. T. VIII = Guhl und

Kaspar CIV, 37, d. 8, um von späteren christlichen Wandgemälden, wie dem bei

Odorici Ant. orist di Breada t. X, a. 10 m adiwaigen. In dem Calendariou am
der Zeit des Constana » Sohnes Constantin's d. Gr. . findet sich der botreffende Schmuck

ein Mal an der Kleidung- der auf den mcnsis Aprilis und mehrere Male an der Pännla

der auf den meusü i>eeeinber bezüglichen Figur, v<rl. P. Lambeeii Comment. de bibl.

cfiesar. Yindobonens. T. IV, MPCLXXI, z. p. 2t>0 u. p. 268 ^welcher Gelehrte p. 301

dar Ansieht ist, daas jene VersienmgMlQdEe vnter den in spiterer Zeit TOrkomnMaden
Ausdrücken calUoalae und ZQoxädfs (?) zu verstehen seien) und Montfaucou Ant. expl.,

Suppl. T, T pl VIII u. XVI. Mehrere Beispiele bieten die Miniaturen in der Wiener

Uandschntt der Uenesis, vgl. Lambec. a. a. 0- p. 301 fg.f einige auch die durch Mai

hflvauugcgubenan MiniatnreD dar Ambrosian. Ilias. Jn Bartoli'a Abbildnngan dar lßnj*>

toren des Vatiean. Tergil trilll man weo%ttens ein Bild , welohae swd dem anf naa»*

rem Dipt. sehr ähnliche Fälle zeigt, das zu Aen. I, 665 fg.
,

vgl. die Aung. Rom
CIDI.irrXIil, p. 41. Endlich begegnet man den rundlichen Segmenten auch auf christ-

lichen Glasgemälden (Buouarruoti Vetri ant. t. Y, n. 2 , VI , 2 , Boldetti Osseniaz. pl.

VII = Passen Eqpcw. in mco. saer. ebnm. i.V ^ D'Aflrinoowt T.V» pl. XQ, n. 23)
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"Basen, mit Ausnahrae des Adonis . bei welchem indessen die Wiglassuiig

dvs rustameuts ihre besondere Hrw.nidtuiss hat. Nach den gewöhnlichen

Ansichten der Arcliäolugen m Betretf jeni's T^iistaiidcs wiü'de man auzu-

lichmeii haben, dass es sich um eine Wiederhol uni; statuarischer Gruppen

handle ^ ). Das wäre aber siclierlich ein Irrthum. Es liegt auf

der Hand , dass die Postamente insof(»rn genelim waren, als sie dazu

dienten, die Figuren liolier zu stellen und so den für diese gegebenen

Raum besser auszufikUen. Aber dieses Yerfahren gehört nichtsdesto-

weniger erst der späteren Zeit an. £s hängt wesentlich zusammen

mit jenem S. 24 besprochenen Verfahren, Relieffiguren in Arkaden,

Durchgängen, Nischen anzubringen. Der bildliche Schmuck, welchen

man durch diese hin oder in diesen gewahrte« bestand im wirklichen

Leben in Statuen. Um so weniger scheuten sich die Künstler ihren

so angebrachten Relieffigurei^ indem sie dieselben auf Basen stellten,

das Auss(dien von Statuen zu geben, namentlich wenn es die Ausf&l-

huig des Raums erheis( hte. lielege hiefür geben hauptsächlich die

Sarkophage, und zwar um .^o auHiilleudere, je später diesellten sind,

ganz besonders auch jene geriefelten, wie sie V( > 17.utrsweise zahlreich

in Lasinio's Werk (iber den Campo santo zu Pisa i^efunden werden.

Hiernach glauben wir nicht zu irren , wenn wir unser Dipt.

Quirin, in das vierte oder iimfte Jahrhundert n.Chr. setzen, und eher

in noch etwas spätere Zeit als in frühere.

und Mueaiken, z. B. dem mit .Tustinian und Theodora in ^. Vitale zu Ravenna bei

Ciampini Vet. Mon. II, t. 22 = Kugler Handb. d. Kunstgesch Bd. I, S. 269, d. Sien

Aufl. , und Guhl u. Caspar (IV, 37, n. 7 auf und , wie auch auf dem Bilde aus den

Nwpolitai). Katak. neben enden gtiomden Segmenten), auf dem in dem sweiten

Viertel des siebenten JebrhondertB ausgeführten aus St. Agmsi^ bei Rom, deieeii

Hauptfigur I r i Perret a. a. 0. Vol. II ,
Fronlisp. , in farbiger Nachbildung j^e^eben

ist und an der autiqua Imago musivi operis ät. Sebastiani in ecclesia S. Petri ad Vincula

ürbis constroota circa annum 682 bei Ciampini Vet. Mon. P. II , t. 33.

S9) Vgl. I. B. E. Q. Tueonti Mna. Pio - Ckm. T. IV, p. 8 m t. lY, mid E.

Gerlmid Totl n den ant. Badw. S. 819, s. Tef. LXXX , 2.
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Hegi ster.

Adonis als Knabe oder Knabenjüngling,

Anm. mit Flügeln, A. 2a. S.

21 fg. ; mit „Phryg. Mütze ' öder

in vollständiger Asiat. Tracht , A.

17^21, bes. 2ü; als Hirt auf Bild-

werken, A. 25j S.lÜfg. ; zurEber-

jagd aafl>rt>chond aus doni lleilig-

thum der Aphrodite S. 2^; von

dieser betrauert auf einer Wiener

(iemme A. Iii; in Verbindung mit

Dionysos A. 25, S. II fg. , u. Amo-
ren A.2h. S. 22: in Beziehung auf

die reife Saat u. die Baumfrüchte

A. 25, S. 2L
Amor ohne Flügel S. 111 u. A. lüj mit

Fackel und mit Kranz in symbo-

lisch bedeutsamer Handlung S. I

fg., Silö ; auf Hahn reitend, A.25,

S. 22 ; mit Kopfbedeckung , ob

auch mit der „Phryg. Mütze'".

A. 25 , S. 21 fg.

Aiichisea, nicht Adonis, auf dem Haw-

kins'scben Bronzediskos , A. 2A.

Aphrodite im Jagdcostüm, S. 11 u. 13.

Artemis mit Schwert, A.

Arkaden, Baumbögen, Baumstäm-
me, selbst mit Vorhängen daran,

als blosse Rahmen einer bildlichen

Darstellung, S. 21 fg. u. A. 2L
Bogenschützen, selbst Herakles, in

barbarischer Tracht, A. 2Q a. E.

Diptycha aus Kameelbein, A. ^4^ aus

Onyx und Krystall, A. 37j aus-

nahmsweise auch mit bildlichen

Dai-!!»tellungen, die quer, derLäugf

nach, laufen, A.51, S.41; ihre ver-

schiedenen Arten und Verwendun-

gen u. dgl. S. 2fi fg-, aa fg. A. bl :

consularische auf unsere Zeit ge-

kommene, aber selbst den neuesten

Specialschriftstcllcrn gar nicht o-

der nur ungenügend bekannt ge-

wordene, A. ülj l'nsicherheit der

Datirung. nicht bloss der sogen,

mythologischen, sondern auch der

sogen- consularischen , S. äl fg. u.

S. 3S u. 411 A. !il ; besonders be-

sprochene : das zu Brcscia mit der

Inschr. vl<a)mpadiorum, A^32 u.45,

und das ebenda befindliche des

Boethius, A. 51, S. 40j das früher

der Familie Gherardesca gehö-

rende, A. 51j S.39 U.4U1, da« von

Moutiers, jetzt zur Hälfte im Be-

sitz von Mr. We\)b, mit d. Inschr.

Nicomachoruni Symmachorura, A.

'62. u. 44_, das zu Halbcrstadt, A-

54 . das zu Liverpool mit Askle-

pios und Hygieia, .\. 33_i die zu

Monza mit der Muse u- dem Li-

teraten , A. M u. 1^ , und Galla

Placidia u. Valentinian HI, A. 51.

S. aa u. A. 54i das der Kathedrale

zu Novara, A. 54j das des Flavius

Felix zu Paris, A. 51, S. 40^ zwei

zu Wien . darunter ein nur ver-

meintliches, A. 2a u. A. 51, S. 39j

eins des Uonsuls Philoxeuus, frü-

her zu Cremona, A. 51, S. Mi. fg.,

ein im Mus. Trivulz. zu Mailand

befindliches, sehr heachtenswerthes

A. 5li S. 41_j ein von Bianconi be-

bekauntgemachtes, A. 51^ S. 411

;

die vermeintlich dem (Konsul Fl.

Petrus vom J. 5Iü angehörenden,

A. 51j S. 40_2 das im Brit. Mus.

mit dem Engel A.47, S. 35j A.61,

s. aa.

Diptychon oder Buch in der Hand

von Kaisern u. Cousulo, A.
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Rndymion und Selene, eigenthümli-

che Reliefdarstcllung , S. 12 fg.

Geberden und Stellungen : Berüh-

rung der l'nterlippe einer ge-

liebten Person mit der Hand . S.

8 u. 10^ (lestus des Segnens auf

späteren Monumenten, A. 51;

Uebereinanderschlagen der Heine,

S. L
Hunde, Molossische, A. 25. S. LLl "»ii

mähnenartigem Haare. A. 25, S.

18: Halsbänder derselben . A. 25.

S. IB fg.

Jäger, mit den Waffen u. in der Tracht

v<in Kriegern, A. Ii u. 20^ auch

mit dem Schwerte , A. 6_i in der

Aermcitunica. A. 19. mit Hosen,

A. 2Ü, mit der „Phryg. Mütze"

A. 20.

Knaben auf Hähnen reitend, A. 25
S. 22.

Kreta auf einem geschn. Steine des Na-

tionalmuseums zu Neapel , A. 20j

S. 15,

Liebesbriefe, A. ilL

Muschel, ihre decorative Anwendung in

der Architektur, A. IL
Muschelnimbus, A. 47^^ S. 35,

Nimbus bei einem kaiserlichen Prinzen,

A. 47, S. 25.

Paris, früher Rinderhirt, später Klein-

viehhirt und auch Rinderhirt, A.

24, S. 17_i mit Mütze ohne vorn-

übergebogene Spitze oder Wulst,

A. 23.

Phädra hat ihren Liebesbrief dem Hip-

polytua selbst überreicht. S. 2.

Phryg. Mütze mit auffallend langen

Kackenlaschen, A. 25j S. 23^

an der Stelle der gewöhnlichen

llandwerkermütze, A. 21 , u. der

halbeifbrmigen Mütze der Dios-

kuren. A. 22.

Postamente bei Rejieffiguren , S.

ih fg.

Römer im Auslande in der Tracht des-

selben, A. 20^ a. E.

Segmente, verschiedene Arten und For-

men derselben, A.49, S.Sfifg., 4^
\. 58, S. 15; TaßXia, besonders l)ei

den Byzantmern gebräuchlich, A.

49. 58 , S. 45j rundliche (viel-

leicht calliculae , A. 58, S. 45),

namentlich an den Achseln und

unten an der Tunica. besonders

seil dem vierten Jahrhundert lu

Chr. vorkommend, A. 58— 58.

Sternblumen u. dgl. ein etwa seit der-

selben Zeit häufig vorkommender

Schmuck von Gewändern , dann

und wann auch auf Harnischen,

S. äl u. Ijcs. A. 52.

Verhüllung durch das Himation, so dass

selbst der untere Theil des Ge-

sichts einschliesslich des Mundes

bedeckt ist , A. 25. S. 2Ü.

Verschiedenheit der künstlerischen

Ausführung der Figuren an einem

und demselben Werke, S. 3ä.

Verzierungen an Gewändern aus Zeug

auf Marmorwerken, geschnittenen

Steinen und Metallarbeit^n der

Kaiserzeit ausgeführt oder ange-

deutet. A. 58. S. 44 fg.

Draok Amt (/uivariilXU-Bnohdruakwrel vuu L A. iliitb la OOtllugru.
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